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VORGEEEGT IN DER SITZUNG VOM 10. JANNER 1895. 

Einleitung. 

Im Friihlinge vorigen Jahres ward mir durch ein freundliehes Entgegenkommen eines hohen Oberst- 

hofmeisteramtes die Gelegenheit geboten, eine Reihe italienischer, schweizer und siiddeutscher Museen 

zu besuchen, um an denselben Studien iiber jene problematische Versteinerungen vorzunehmcn, welche 

gewohnlich unter dem Namen der Hieroglyphcn und Fucoiden zusammengefasst werden. 

Die Resultate dieser Studien erlaube ich mir auf nachfolgenden Blattern der Offentlichkeit zu iiber- 
geben. 

Es konnte hiebei selbstverstandlich nicht meine Absicht sein, eine vollstandige naturhistorische 

Beschreibung aller jener Vorkommnisse zu geben, welche mir aus der obengenannten Kategorie von Ver- 

steinerungen in den verschiedenenSammlungen zuGesicht kamen, vielmehr war mein Bestreben nur darauf 

gerichtet, jene Momente hervorzuheben, welche geeignet schienen irgend einen Aufschluss iiber die Natur 

und die Entstehungsweise dieser vielfach noch immer so rathselhaften Fossilien zu geben. 

Ich glaube in dieser Richtung allerdings auf einige Erfolge hinweisen zu konnen,, und holfe ich, dass 

man mir mit Riicksicht darauf die etwas eklektische und stellenweise skizzenhafte Behandlung des Gegen- 

standes verzeihen wird. 
Die Aufsteltung neuer generischer oder specitischer Namen habe ich soweit als moglich vermieden und 

mich zu solchen nur dann entschlossen, wenn es mir zum Zwecke einer kurzen Verstandigung unerlass- 

lich schicn. 

Zum Schlusse erwachst mir nun die angenehme Pflicht, hier alien jenenHerren meinen warmsten Dank 

zu sagen, welche mich wahrend mciner Reise in oft wahrhaft aufopfernder Weise mit Rath und That unter- 

stiitzten. 

Es sind dies namentlich die Herren: 
Dr. V. Simonelli in Bologna, Professor Dr. Carlo de Stefani und Dr. Ristori in Florenz, Professor 

Dr. M. Canavari, Herr Greco Benedetto, A. Fucini und F. Ncri in Pisa, Professor A. Issel und Herr 

G. Rovereto in Genua, Professor Bachmann in Luzern, Professor A. Hcim und Dr. E. Friih in Zurich, 
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370 Theodor Fuchs, 

Professor Dr. W. Branco  und Herr Dr. Sommer in Tubingen, sowie Herr Professor K. v. Zittel  und 

Herr Dr. Schafer in Miinchen. 

Zu ganz besonderem Danke fuhlc ich mich aber verpflichtet gegen meinen langjahrigen, hochver- 

ehrten Freund, Herrn Sigmund Ritter v. Bosniaski in San Giuliano, der nicht nur in Florenz und Pisa mein 

unermudlicher und liebenswtirdigster Begleiter war, sondern mir auch die Schatze seiner an auserlesenen 

Fucoiden und Hieroglyphen so iiberreichen Privatsammlung in uneingeschranktester Weise zur Verfiigung 

stellte. Die vielen Fachgenossen, denen es vergonnt war, in dem gastlichen Hause dieses unermiidlichen 

und enthusiastischen Forderers aller geologischen Studien zu weilen, werden es sicherlich verstehen, wenn 

ich die in dessen Hause zugebrachten Stunden zu den angenehmsten und erfolgreichsten meiner Reise 
zahle. 

I. Auf mechanischem Wege erzeugte Sculpturen. 

(FHesswulste, Ripplemarks, Rieselspuren u. s. w.) 

Es ist bekanntlich seit langer Zeit von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass gevvisse 

Oberflachensculpturen, welche sich so haufig auf den Banken des Flysches und ahnlicher Ablagerungen 

finden, ahnlich den bekannten Chirotherien-Fahrten im Buntsandsteine, regelmassig nur an der Unterseite 

der Gesteinsbanke angetroffen werden. 
Durch die bekannten, von Nathorst durchgefiihrten Experimente erhielt diese Thatsache ihre ratio- 

nelle Begriindung, und wendet man daher neuerer Zeit bei dem Studium derartiger Erscheinungen sein 

Augenmerk stets auch dem Umstande zu, ob das vorliegende Object auf der oberen Oder unteren Flache 

der Gesteinsbank vorkomme. 
Selbstverstandlicb hatte ich dies bei den Studien, welche ich in den Fiyschbildungen der Umgebung 

Wiens machte, stets auch im Auge und gelang es mir auch dabei thatsachlich festzustellen, dass 

bestimmte Reliefformen regelmassig nur an der unteren, anclere ebenso regelmassig nur 

auf der oberen Flache der Gesteinsbanke gefunden wurden. 

Es war nun eine der wichtigsten Aufgaben, welche ich mir zum Beginn meiner Reise gestellt hatte, 

festzustellen, ob die Resultate, welche ich bei der Untersuchung der Wiener Fiyschbildungen gewonnen 

hatte, sich auch auf analoge Bildungen entfernterer Gebiete anwenden liesscn. 

Ich kann hicr nur im Allgemeinen sagen, dass dies thatsachlich der Fall ist. 

Die Fiyschbildungen der Umgebung von Bologna, Florenz, Genua, sowie jene der Schweiz stimmen 

in dieser Beziehung vollstandig mit dem Wiener Flysch iiberein; die Sandsteine der Molasse, des braunen 

Jura, des unteren Lias, des Keupers, sowie die Kalksteine des Muschelkalkes, welche ebenfalls so haufig 

auf ihrer Oberflache mannigfache Sculpturen erkennen lassen, zeigten genau dieselbe Gesetzmassigkeit, 

und glaube ich daher mit voller Begriindung die Uberzeugung aussprechcn zu konnen, dass man bei 

Gesteinsplatten, welche ausgepragte Oberflachensculpturen zeigen, in den meisten Fallen 

mit grosserSicherheitwird entscheiden konnen, welche Seite die obere und welche die 
u n t e r e ist. 

Zu den am haufigsten vorkommenden und auffallendsten Oberflachensculpturen des Flysches gehoren 

gewisse Willste, welche namcntlich die Unterflache der Sandsteinbiinke oft vollkommen bedecken, in einer 

schier endlosen Fulle mannigfacher Abanderungen vorkommen, aber stets den Eindruck von irgend etwa 
Geflossenem hervorbringen. 

Es ist hiebei auffallend, dass diese Wtilste nur dann auf den Untcrflachen der Sandsteinbanke auf- 

treten, wenn dieselben auf einer wcichen Mergelschichte aufruhen, dann aber seiten vermisst 

werden, so dass die weiche Mergelschicht offenbar mit eine Bedingung ihres Entstehens zu sein scheint. 

Die Form dieser Wtilste ist, wie erwahnt, ausserordentlich mannigfaltig. 

Man sieht auf der Oberflache der Biinke unregelmassig beulenartige Klumpen, kuchenformige Flatschen 
mit tiberwolbten Random oder dicke, in die Lange gestreckte Willste mit keulenformig angeschwollenem 
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Ende. In anderen Fallen ist die Oberflache der Bank mit unregelmassig durcheinander gewundenen Wiilsten 

bedeckt, vvelche beilaufig an Gehirnwindungen erinnern, oder die Wiilste sind auch ganzlich regellos wirr 

durcheinander gekrauselt, als hatte man einen diinn angemachten Teig in feinem Strahl in heisses Wasser 
geschiltte't. 

Es ist in vielen Fallen ganz undenkbar, dass in einer weichen Thonlage Hohlungen hatten entstehen 

konnen, durch deren Abformung sich diese Wiilste gebildet hatten. In der Mehrzahl der Falle, namentlich 

in alien jenen Fallen, in weichen die Rander der Wiilste uberwolbt sind, wiire dies eine pure mechanische 

Unmogiichkeit. 

Es macht in alien diesen Fallen vielmehr den ganz entschiedenen Eindruck, dass die 

Masse der Sandst ei nb ank selbst in breiartigem Zustande im Flusse gewesen ware und 

die mannigfachen Oberflacbensculpturen durch Unregelmassigkeiten im Flusse, durch 

Stauungen und dergleichen zu Standc gekommcn waren. ' 

In der geologischen Literatur Europas haben diese »Fliesswtilste«, wie ich sie nennen mochte, leider 

noch wenig Beachtung gefunden, dagegen sind dieselben von amerikanischen Forschern bereits vielfach 

beschrieben und abgebildet und theilweise ebenfalls auf fliessende Bewegungen eines weichen Materiales 

zuruckgefiihrt worden (mudflows).2 

Die Oberflache von Lavastromen oder auch fliessender Strassenkoth bieten ganz ahnliche Erschei- 

nungen dar. Schlechtes Asphaltpflaster oder auch eintrocknende Olfarbe erzeugen auf ihrer Oberflache oft 

tiefe, gehirnahnliche Windungen, welche ganz solchen auf Flyscbbiinken ahneln. 

Esfehlt also, wie man sieht, an morphologischen Analogien durchaus nicht, aber gleichvvohl blieb noch 

ein sehr gewichtiges Bedenken iibrig. 

Die zum Vergleiche herangezogenen Erscheinungen bilden sich alle auf der oberen Flache einer 

Schichte, wahrend die damit analogen Erscheinungen des Flysches sich regelmassig auf der unteren 

Flache der Gesteinsbanke finden. 

Ich muss gestehen, dass dieser Umstand mich durch lange Zeit aufs Ausserste beunruhigte. 

Ich legte mir die Frage vor, ob sich derm nicht Verhaltnisse denken liessen, unter denen in einer 

weichen Unterlage Hohlungen entstehen konnten, durch deren Abformung sich die in Rede stehenden 

Sculpturen bildcn konnten; aber eine kurze Priifung des mir vorliegenden Materiales brachte mich immer 

wieder zu der Oberzeugung, dass dies in vielen Fallen undenkbar sei. 

Ich legte mir auch die Frage vor, ob ich mich nicht doch in der Beurtheilung der Flachen geirrt, und 

ob nicht die Flache, welche ich fur die untere hielt, in Wirklichkeit die obere sei, und zwar fiihlte ich mich 

hiezu namentlich durch den Umstand bevvogen, dass in dem grossen Steinbruche von Sievering, sowie in 

dem Sandsteinbruche am Eingange des Halterthales, in weichen beiden Briichen ich zuerst vor vielen 

Jahren ausgezeichnetc und typische Vorkommnisse von »Fliesswiilsten« beobachtete, diese Fliesswiilste 

thatsachlich auf der oberen Flache der Gesteinsbanke gefunden wurden. 

Ich iiberzeugte mich jedoch immer wieder, dass ich doch recht geurtheilt, dass die sculpirte 

Gesteinsflache thatsachlich die untere sei und die scheinbare Abweichung bei Sievering 

und Hiitteldorf augensch ei nlich durch eine Umkippung der Schichten hervorgebrach t sei. 

Ein ganz ausgezeichnetes Beispiel von FliesswUlsten hatte ich auf meiner Reise Gelegenheit in den 

bekannten Steinbruchen im Kreideflysch des Monte Rippaldi bei Florenz zu sehen. 

Diese seit alten Zeiten im Betrieb stehenden Steinbruche besitzen mitunter wahrhaft riesige Dimen- 

sionen und zeigen Hohcn bis zu 40m. In dieser ganzen Hohe besteht die abgebaute Wand aus einem 

System von Sandsteinbanken, welche meist durch diinnere Zwischenlagen eines schieferigen Mergels von 

einander getrennt sind. 

1 Siehe Fuchs, Zur Flyschfrage. (Verhandl. d, Geol. Reichsanst.  1878, p. 135.) 
2 Hall,  Geology of New York, IV,  1843,  p. 233, Fig. 101. 
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Hier nun stent man in einer wahren Fundgrube von Fliesswulsten. Sie kommen durch die ganze 

Masse hindurch auf unzahligen Schichten vor, ohne Aus nahme jedoch auf der unteren Flache der 
Banke. 

Ihrer morphologischen Beschaffenheit nach herrschen gcwundene Cerebralvviilste vor, welche aber 

in unendlichen Abanderungen vorkommen. Diinner und dicker, flacher Oder wulstiger, innig durcheinander 

gekrauselt oder mehr nach regelmassigen flachen Mustern ausgebreitct, bedecken sie die Unterflache der 
Banke. 

Sehr tiberrascht wurde ich durch eine Bank, in welcher die Wiilste in mehr geradlinigen, parallelen 

Ziigen angeordnet erscheinen, welche sehr an die von Saporta als Laminarites und Panescorsaea 

beschriebenen Seulpturen erinnerten. ' 

Ein besonders ausgezeichnetes Beispiel dieser Sculptur fand ich spater bei Rignano und ervvarb eine 

grosse Platte davon fiir das k. k. naturhistorische Hofmuseum. 

Nathorst hat bekanntlich die Saporta'sche Gattung Laminarites fiir den Abdruck von Hipplemarks 
erklart. 

Ich will nun gevviss nicht in Abrede stellen, dass Abgiisse von Ripplemarks sehr ahnlich sind, und 

dass Manches, was als Laminarites oder Panescorsaea beschrieben wurde, auf Ripplemarks zurtickzu- 
ftihren sei. 

Die von mir auf den Flyschplatten von Rignano und Monte Ripaldi beobachteten parallelen Wulst- 

ziige haben jedoch sicherlich nichts mit Ripplemarks zu thun, sie gehoren gevviss in die Kategorie der 

»Fliesswiilste«. 
Ein sehr wesentlicher Unterschied zvvischen diesen beiden Bildungen liegt bereits in der allgemeinen 

Configuration dieser Wiilste. 
Denkt man sich Ripplemarks quer durchschnitten, so erha.lt 

man immer eine fortlaufende Wellenlinie, und zwar, wenn man 

die urspriinglichen Wellenfurchen vor sich hat, mit zugerundcten 

Thalern und zugescharften Kammen (Fig. 1), im Falle man aber 

Abgiisse von Ripplemarks vor sich hat, mit regelmassig abge- 

rundeten Wiilsten, welche durch zugescharfte Thaler getrennt 

sind (Fig. 2). 
Bei den mir vorliegenden parallelen Fliesswulsten von 

Rignano zeigt ein Querschnitt jedoch nachstehenden Charakter 

(Fig. 3), d. h. die Wiilste haben mehr den Charakter von erha- 

benen Leisten, unci die Zvvischenraume sind mehr minder flache 

Boden. 
Ein zvveiter Unterschied liegt in der Art der Verbindung der Wiilste, welche bei den Ripplemarks stets 

eine gewissc Regelmassigkeit und dichotomische Anordnung erkennen lasst, wahrend sie bei den Fliess- 

wiilsten sehr unregelmassig ist und mitunter durch Commissuren hergestellt wird, welche quer von einem 

Wulst zum andern reichen; ein Fall, der bei Wellenfurchen nicht gut vorkommen kann. 

Ein dritter Unterschied endlich besteht in der Oberflachenbeschaffenhcit der Wiilste. 

Wellenfurchen zeigcn stets eine glatte Oberflache, wahrend die Oberflache der FTiesswt'ilste von Rig- 

nano eigenthiimlich knollig erscheint, so zwar, dass die Wiilste sich mitunter vollkommen in isolirte 

Knollen auflosen, was bei Wellenfurchen ebenfalls nicht denkbar ist. 

Fasse ich die Zeichnungen ins Auge, welche Saporta von seiner Laminarites und Panescorsaea gibt 

so schienen mir dieselben mehr mit Fliesswulsten als mit Ripplemarks iibereinzustimmen. 

In Bezug auf die von Nathorst gegebene photographische Abbildung von parallelen Wiilsten 

auf dem  Sandstein von Hor wage ich keine bestimmte Ansicht  auszusprechen.   Der Gesammteindruck 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

i  Saporta,  A  propos  des  algues  fossiles.  Paris   1882,  pi. IV u. V. 
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scheint mir mehr fiir Fliesswiilste zu sprechen, und mochte icli namentlich auf die grossen Unregelmassig- 

keiten hinvveiscn, vvelche die Wiilste in ihrem Verlaufe gegen den unteren Rand der Zeichnung hin 

zeigen. 

Fine weitere sehr auffallende Sculptur besteht darin, dass die ganze Oberfliiche der Gesteinsplatte wie 

mit dicht gedrangten knolligen Beulen besetzt erschcint. Diese Knollen oderBeulen besitzen innerlich einen 

concentrisch schaligen Ban, und schleift man derartige Flatten ab, so erscheint eine hochst auffallende und 

charakteristische Flaserung. 

Sehr schone Beispiele dieses Vorkominens kann man auf den Flyschplatten sehen, mit denen der Platz 

des grossen Domes in Florenz belegt ist, und noch besser auf der Via delle Colline, wo solche Platten in 

grosser Menge, sowohl zur Pflasterung wie auch zur Construirung von Mauern, Steinbanken u. s. w. ver- 

wendet werden. 

Den Bezugsort dieser Platten konnte ich nicht in Erfahrung bringen, doch stammen sie sicherlich von 

nachster Nahe. 

Indem alle diese Vorkommnisse die Frage nach ihrer Entstehung bei mir rege erhielten, legte ich mir 

schliesslich die Frage vor, ob es denn so vollkommen ausgemacht sei, dass breiartig fliessende Massen nur 

auf ihrer Oberfliiche Wiilste bilden, und ob solche, sofern die fliessende Masse sich iiber eine weiche 

Unterlage bewege, nicht auch auf der unteren Flache entstehen konnten. 

Die Losung dieser Frage konnte natiirlich nur experimentell gewonnen werden, und saumte ich nach 

meiner Riickkchr von der Reise nicht, derartige Versuche vorzunehmen. 

Als Unterlage wurde theils loser Sand, theils weicher schlammiger Tegel genommen; als bewegtes 

Material theils Gyps, theils ein Gemenge von Cement und Sand. 

Ich kann nur sagen, dass die gewonnenen Resultate geradezu iiberraschend waren. Schon die ersten 

Versuche zeigten auf der Unterflache buckelformige Erhabenheiten, wie sie sehr haufig auf der Unterflache 

von Flyschbanken gefunden werden, und die weiteren Versuche forderten immer neue Formen zuTage. Es 

entstanden dicke beulenformige Klumpen, es entstanden dickc, walzenformige, gerollte Wiilste, es entstan- 

den flache kuchenformige Fladen mit iiberwolbten Randern, weiche Tegelmasse zwischen sich eingeklemmt 

hatten, es entstanden ferner unregelmassig rissige Runzeln, ahnlich den Runzeln des Wellenkalkes, es ent- 

standen schliesslich auch zu meiner Oberraschung zicmlich geradlinige parallele Wiilste, weiche alle 

wcsentlicheren Charaktere der vorerwahntcn Panescorsaea- und Laminarites-artigen Fliesswiilste zeigten, 

kurzum es entstanden eine Menge Oberflachensculpturen, wie wir sie so haufig auf der unteren Flache der 

Flyschbanke und anderer Ablagerungen von ahnlicher Natur finden. (S. Taf, II). 

Interressant schien mir auch, dass, wenn man ein Gemenge von Sand und Cement iiber weichen 

Thon fliessen liess, sich an der Unterseite des Cementkuchens sehr haufig eine Menge kleiner Thongallen 

eingeschlossen zeigten, eine Erscheinung, die auch im Flysch so haufig vorkommt. 

Ich beabsichtige diese Versuche noch weiter fortzusetzen, doch geniigen meiner Ansicht nach bereits die 

vorliegendcn vollstandig, urn den Beweis zu erbringen, dass breiartige, fliessende Massen, weiche 

sich iiber cine vveiche Unterlage bewegen, an ihrer unteren Flache mannigfache Wiilste 

erzeugen konncn, die denen ahnlich sind, weiche sich so haufig auf der Unterflache der 

Flyschbanke finden. 
Es ist hiebei noch zu bemerken, dass bei den vorerwahnten Experimenten die oberen Fliichen der 

gewonnen Gyps- und Cementkuchen niemals eigentliche Wiilste zeigten, indem die wahrend des Fliessens 

sich bildenden Wellen und Wiilste nach eingetretener Ruhe sich vollstiindig ausglichen und hochstens nur 

ganz flache, schwache Flussspuren zurtickliessen. 

Derartige flache, schwache Flussspuren finden sich iibrigens bisweilen auch auf der oberen Flache 

der Flyschbanke, und ist daher die Analogie derselben mit den vorerwahnten Priiparaten auch in dieser 

Richtung gewahrt. 

Auch bei den Flyschbanken fliessen die an der Oberfliiche gebildeten Wiilste nach eingetretener Ruhe 

auseinander und gleichen sich aus, nur bisweilen schwache Fliessspuren  zuilicklassend, wahrend die 
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an   der  unteren Fla.cne   gebildeten   sich   in   dem  weichen Thone  gevvissermaassen   »fest- 

rennen*, sich nicht mehr ausgleichen konnen und daher vo 11 standig erha 11en b 1 eiben. 

Indem wir auf diese Weise allerdings cine, wie ich glaube, befriedigende Erklarung uber die Entste- 

hung der Fliesswiilste an der unteren Flache der Flyschbanke gevvonnen haben, kann man sich freilich 

nicht verhehlen, dass zu gleicher Zeit eine neue Schwierigkeit auftaucht. 

Wenn namlich die Fliesswiilste thatsachlich auf die vorerwahnte Weise entstanden sind, so setzt dies 

voraus, dass die Banke desFlysches, welche auf ihrer unteren Scite dcrartige Wtilste besitzen, einmal wirk- 

]ich ihrer ganzen Maasse nach sich in einer fliessenden Bevvegung befanden und gewisser- 

maassen schlammige Effusivdecken darstellen. 

Wie hat man sich nun aber diesen Vorgang in der Wirklichkeit vorzustellen? 

In einem im Jahre 1877 erschienenen Aufsatze * suchte ich den Gedanken durchzufiihren, dass die 

verschiedenen Eigenthtimlichkeiten der Flyschformation sich aus dem Gesichtspunkte einheitlich erkliiren 

liessen, dass man dieselben als ein Product von Schlammeruptionen nach Art der Schlammvulcane auf- 

fasse. 
Es war dies gewissermaassen nur eine Verallgemeinerung der von Stoppani speciell fur die Atgille 

scagliose ausgesprochenen Ansicht auf die gesammte Flyschformation. 

Schon bei dieser Gelegenheit wies ich auf die »Fliesswiilste« der Flyschbanke hin, von denen ich ubri- 

gens damals, gestiitzt auf die Vorkommnisse bei Hiitteldorf und Sievering, noch irriger Weise glaubte, dass 

sie auf der oberen Flache der Flyschbanke auftreten. 

Ohne hier in eine nochmalige Discussion dieser Theorie eingehen zu wollen, mochte ich nur bcmer- 

ken, dass die Existez von Fliesswiilsten an und far sich eine irgendwie eruptive Natur des betreffenden 

Gesteins nicht zu beweisen scheint. 
Ich habe mich namlich iiberzeugt, dass dasVorkommen von solchen, auf eine Fliessbewegung zuriick- 

zufiihrenden Oberflachensculpturen in den Sandsteinformationen aller Perioden ein so verbreitetes ist, dass 

man, um consequent zu sein, schliesslich die meisten Sandsteinformationen fur eruptiv erkliiren miisste, 

was doch mit alien unseren sonstigen Erfahrungen in zu grossem Gegensatze stiinde. 

Ich glaube auch gar nicht, dass man genothigt ist, zu solchen Theorien seine Zuflucht zu nehmen. 

Jede Storung des Gleichgewichtes kann ja in einer losen Aufschiittung eine nach Umstiinden gleitende 

Oder auch fliessende Bevvegung hervorrufen. 

Eine solche Storung des Gleichgewichtes kann einfach dadurch hervorgerufen werden, dass an einem 

bestimmten Punkte allmalig mehr Material angehauft wird, als sich unter den gegebenen Umstiinden zu 

halten vermag. 
Es gibt aber noch allgemeinere Vorgiinge, welche derartige Storungen hervorrufen konnen. 

(n einem kleinen, im Jahre 1877 in den Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt erschienenen 

Aufsatze2 wies ich darauf hin, dass bei jeder Fluth durch die Anhiiufung des Wassers an der Kiiste eine 

Storung des hydrostatischen Gleichgewichtes erfolge, als deren nothwendige Folge die Entstehung einer 

von der Kiiste gegen das offene Meer zu gerichteten Stromung in den tieferen Theilen des Wassers 

erscheint, und bereits damals wies ich darauf hin, dass durch diese Gegenstromung nothwendig Material 

von der Kiiste gegen die Tiefen des Meeres zu bewegt werden miisse. 

Die ganze Sache war bei mir damals eigentlich nur eine theoretische Conjectur. 

Spiiter hat jedoch Forel diesen Gegenstand am Genfersee durch directe Bcobachtungen in Verbindung 

mit den fluthartigen Erscheinungen der sogenannten »Seiches« eingehend studirt und gezeigt, dass that- 

sachlich bei jeder »Seiche« am Grunde des Wassers eine Unterstromung entstehe, welche in ansehnliche 

Tiefen reicht und eine sehr bedeutende mechanische Kraft entwickelt. 

i Fuchs, Liber d. Natur desFlysches.  (Sitzungsber. Wiener Akad.   1877, Bd. LXXV, S. 340.) 

2 Uber die Krafte,   durch welche Meeressedimente von der Kiiste   gegen die Tiefe   zu bewegt werden.   (Verbandl.  Geolog. 

Reichsanst.   1877,  S. 225.) 
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Er hat zu gleicher Zeit gezeigt, dass die Bildung dieser »Unterstromung« an offenen Meereskusten 

eine alien Fischern und Schiffern wohlbekannte Erscheinung sei. ' 

Es ist nun ziemlich klar, dass durch diese bei jeder Fluth entstehenden »Unterstromungen« nicht nur 

alle Erscheinungen, welche fliessendes Wasser an der Oberflache von Sedimenten hervorbringt, wie zum 

Beispiel Eophytonsculpturen, auch in grosserer Tiefe, unter constanter Wasserbedeckung hervorgebracht 

werden konnen, sondern es erscheint auch nicht ausgeschlossen, dass bei grosseren Storungen des hydro- 

statischen Gleichgewichtes unter dem gevviss mitunter immensen einseitigen Druck der angehauftenWasser- 

massen auch ganze Schichtungssysteme in Bewegung gesetzt werden und eine entweder gleitende oder 

fliessende Bewegung annehmen konnen. 

Es ist aber noch ein weiterer Fall moglich. 

Reyer erwahnt in seiner »Theoretischen Geologie«, dass bei abgelassenen Fischteichen sehr hauflg 

die an den Seiten abgelagerten Schlammmassen in Bewegung gerathen und rutschend und fliessend sich 

gegen die Tiefe bevvegen. 

Es ware nun ganz gut denkbar, dass bei ungewohnlich tiefer Ebbe eine ahnliche Erscheinung sich 

auch in den Sedimenten des Meeres bemerkbar machte, und dass auch diese, gewissermaassen ihres Wie- 

derlagers beraubt, in cine fliessende Bewegung geriethen. 

Es ist zur Entstehung mancher Fliesswi'ilste vielleicht gar nicht nothwendig, dass die betreffende Sedi- 

mentdecke eine weite Bewegung mache, und gentigt hiezu in vielen Fallen vielleicht bereits eine kleine 

Verschiebung. 
Jedenfalls giaube ich, dass man zur Erklarung der auf der Unterseite von sedimentaren Gesteins- 

banken so hauflg vorkommenden Fliesswtilste in erster Linie die im Vorhergehenden erwahnten Vorgange 

vvird im Auge behalten miissen. 

In meiner vorerwahnten Arbeit »Uber die Natur des Flysches« fiihrte ich auch an, dass Diagonal- 

schichtung und Ripplemarks, welche sonst in alien Sandsteinbildungen so hauflg gefunden werden, 

in der Flyschformation vollkommen zu fehlen scheinen. 

Diese Thatsache ist jedenfalls sehr auffallend und hatte ich dieselbe wiihrend meiner Reise auch stets 

vorAugen, indem ich nicht nur selbst alle mir vorkommenden Aufschliisse im Flysche nach dieser Richtung 

hin untersuchte, sondern auch alle I-utcbgenossen, welche sich mit Flyschbildungen befasst hatten, in dieser 

Richtung befragte. 

Das Resultat dieser Bemiihungen war, dass ich wiihrend meiner Reise thatsachlich nicht einen ein- 

zigen Fall von wirklichen Ripplemarks oder von Diagonalschichtung constatiren konnte. 

Von den Fachcollegen konnte sich auch keiner erinnern, jemals im Flysche Diagonalschichtung beob- 

achtet zu haben. 

Ripplemarks glaubten allerdings cinige gesehen zu haben, doch stellte es sich regelmassig heraus, 

dass dieselben zwischen wirklichen Ripplemarks und zvvischen Fliesswiilsten keinen scharfen Unter- 

schied machtcn, und es daher moglich blieb, dass die vermeintlichen Ripplemarks in Wirklichkeit nur 

Fliesswiilste gewesen. 

Bekanntlich hat die marine Mccresmolasse der Schweiz mitunter eine grosse iiussere Ahnlichkeit mit 

der Flyschformation, indem sie ebensowohl wie diese aus einemVVechsel regelmassiger, ebenflachigerSand- 

steinbanke mit weichem Schiefermergel besteht. 

Gleichwohl gibt sich in der Natur dieser beiden Bildungen dadurch ein tiefgreifender Unterschied kund, 

dass nach der Schilderung aller Autoren, welche iiber die Molasse geschrieben haben, in diesen Bildungen 

Diagonalschichtung sowohl als audi wirkliche Ripplemarks ganz allgemein verbreitet sind. 

1  Siehc iiber diesen Gcgcnstand auch: 
Bsrtololy,  Rippelmarkcn. (Inaugural-Dissertation.) Frankcnthal   1894, namentlich pag.  70 —9-J. 

In dieser sehr intcressanten Arbeit ist, wie es scheint, die einseblagige Literatur sehr sorgfiiltig und vollstiindig verarbeitet, 
und sind namentlich die zahlreichen Publicationen For el's sehr gewissenhaft beniitzt. 

Die Untcrstromraung wird hier »Sog«  genannt. 
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Von letzteren hatte ich wahrcnd meiner Anwesenheit in Luzern Gelegcnheit ein ganz ausgezeichnetes 

Beispiel in dem grossen Molassesteinbruch unmittelbar hinter dem bekannten Lowendcnkmal zu beob- 
achten. 

Die Molasse ist hier ziemlich steil aufgericbtet und fallen die grauen feinkornigen ebenflachigen Sand- 
steinbanke gegen Siidwest ein. 

Hie und da zeigen sicb dtinnere Einlagerungen von mergeligen Schichten. 

Beilaufig in der Mitte des ganzen aufgeschlossenen Schicbtensystems war die Oberflache eincr Reihe 

auf einander folgender Banke gerade in grosser Ausdehnung entblosst, und alle blossgelegten Flachen 

w aren in i hrer ganzen Ausdehnung mi t den prachtvollstcn typischen Ripplemarks bedeck t. 

Innerhalb eines Schichtencomplexes von nicht mebr als 2 m Miichtigkeit waren nicht weniger als acht 

Oberflachen mit Ripplemarks zu erkennen und jede dieser Oberflachen zeigte einen besonderen specifischen, 

von jenen der iibrigen Flachen abweichenden Habitus. 

Im Allgemeinen ist man gewohnt, unter Ripplemarks lang gezogene, unter einander parallele und nur 

hie und da dichotomisch veriistelte, wellenformige Oberflachensculpturen zu verstehen, vvie sie eben durch 

langgezogene Wellenzuge auf der Oberflache von feinem losen Material hervorgebracht werden. 

Es gibt jedoch noch eine zweite Form von Ripplemarks, vvclche nicht sowohl aus langgezogenen paral- 

lelen Wellenzi'igen, als vielmehr aus muschelformigen Aushohlungen bestehen, welche von den Seiten und 

nach vorne zu von einem etvvas verdickten Saume umgeben sind und scheinbar schuppenformig iiberein- 

ander liegend der Oberflache ein chagrinirtes Aussehen verleihen. 

In manchen Fallen drangt sich unwillkurlich der Vergleich mit Austcrnschalen auf, welche dieht 

gedrangt den Boden bedecken. 

Diese zweite Form der Ripplemarks, welche ich die muschelformige nennen will, bildet sich namenl- 

lich am Rande fliessender Gewasser, besonders ausgezeichnet aber in den todten Seitenarmcn kleiner 

Flusse, welche an ihrem oberen Ende vom Hauptstrome abgeschlossen sind. 

In solche Seitenarme dringt das Wasser selbstverstandlich nur von unten cin, und man kann dcutlich 

sehen, wie die aus dem Hauptstrome eintretenden und sich gewissermaassen flussaufwarts fortpflanzenden 

Wellenzuge in dem Augenblicke, in welcbem sie in den Seitenarm eintreten, wie durch Interferenz gebro- 

chen werden und ein eigenthumlich chagrinirtes Aussehen annehmen, cine Bewegungsform, welche sich 

sodann an der Oberflache des Grundes in der Erzeugung der vorerwahnten muschelformigen Ripplemarks 

wiederspiegelt.' 
Diese muschelformigen Ripplemarks sind demnach, wenigstens im Bereiche fluviatiler Bildungen, durch- 

aus nichts seltenes, gleichwohl aber bisher noch sehr wenig bekannt, und erinnere ich mich noch ganz 

deutlich, wie mir vor einer Reihe von Jahren in Stuttgart eine mit solchen muschelformigen Ripplemarks 

bedeckte Sandsteinplatte aus dem Keuper dcr Umgebung als ein vollstandiges Problematicum gezeigt 

wurde. 

In dem vorerwahnten Molassebruch von Luzern kommen nun beide Eormen von Ripplemarks vor, das 

heisst, es fmden sich Schichten mit parallelen und solche mit muschelformigen Eormen. 

Eine weitere Quelle der Verschiedenheit der Sculptur ergibt sich aus der verschiedenen Starke der 

Wellenzuge. Auf einigen Platten waren die Wellenzuge clicht gedrangt und fein, auf anderen wirklich 

gigantisch. 

Eine Bank zeigte tiefe muschelformige Aushohlungen von fast 1 m Durchmesser, welche mit dicken, 

concentrischen Wulsten bedeckt waren, so dass dadurch ein Bild geschaffen wurde, als hatte man Ab- 

drucke riesiger Inoceramen vor sich. 

1- Bertololy sprioht in seiner vorerwahnten Arbeit p. 98 von Ripplemarks, welche nicht geradelinig vcrlaul'en, sondern 
eine bogenformige Gestalt haben, iihnlich den Barchanen, wesshalb cr sic auch directe »Wasserbarchane« nennt. Ich glaube, 
dass diese »Wasserbarchanc« Bcrtololy's ident mit dem sind, was ich hier »muscbelformige« Rippelmarks nennc. Nach Ber- 

tololy vveiscn die »Wasserbarchane« bisweilen ihre convcxe Seitc der Strommung zu. Ich will dies nicht bezweifeln, obwohl 
jch es selbst niemals bcobachtet habe, 
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Das auffallendste und merkwiirdigste an der Sache war aber, dass die Richtung, in welcher die 

Ripplemarks sich gebildet hatten, auf jeder Platte eine andere und in zunachst liegenden 

bisweilen geradezu entgegengesetzte war. 

So war bei der einen Platte die Wellenbewegung offenbar aus Nord gekommen, bei der nachsten offcn- 

bar aus Slid, bei einer dritten aus Ost u. s. w. 

Professor Bachmann von der Cantonschule, der Nachfolger dcs vor Kurzem verstorbenen Professors 

Kaufmann, den ich in den Bruch fiihrtc, war von der seltenen Schonheit dieses Philnomens ebenfalls so 

eingenommen, dass er das Object zu photographiren beschloss. Nach einer vor Kurzem von ihm erhaltenen 

Nachricht wurde der Vorsatz auch ausgefiihrt und soil die betreffende Platte ganz gut gelungen sein. Ich 

bin uberzeugt, dass dieses Bild bei alien Fachgenossen, welche sich fur derartige Phanomene interessiren, 

grossen Anklang finden wird. * 

Ich mochte noch erwahnen, dass die verschiedenen Ripplemarksniveaus nicht durch Mergelschichtcn 

getrennt waren, sondern die Sandsteinplatten dicht auf einander lagen, so dass man (entgegen denVerhalt- 

nissen bei Fliesswiilsten) stets Positiv und Negativ jeder Flache sehen konnte. 

Da nun, wie erwahnt, zurZcit meiner Anwesenheit gerade dieser mit Ripplemarks bedeckteSchichten- 

complex intensiver abgebaut wurde und zahlreiche Werkblocke aus den verschiedenen Schichten herum- 

lagen, so war mir eine, wohl nur selten in solchem Ausmaasse vorkommende Gelegenheit geboten, die 

obcre und untere Flache von Ripplemarksbanken oder aber das Positiv und Negativ derselben verglei- 

chend zu studiren. 

Ich gewann hiebei die Uberzeugung, dass es in den meisten Fallen leicht moglich sei, auch bei Ripple- 

marks die obere von der unteren Flache, oder"aber mit anderen Worten, die urspriinglich erzeugte Wellen- 

flachc von deren Abgusse zu unterscheiden. 

Bei der urspriinglich erzeugten Oberflache sind die Vertiefungen abgerundet, die Hervorragungen aber 

kammartig zugescharft. 

Bei dem Abgusse ist es selbstverstandlich umgekehrt. 

Ich habe im Vorhergehenden erwahnt, dass die Sandsteinbanke der Molasse an einzelnen Stellen von 

Mergellagen getrennt waren. An einer Stelle konnte ich die Unterflache der Hangendbank einer solchen 

Mergelzwischenlage beobachten, und war nicht wenig iiberrascht, zu finden, dass dieselbe mit tiefen 

Fliesswiilsten bedecktwar, welche ganz den Charakter jener zeigten, die ich beiFlorenz 

am Monte Ripaldi beobachtet hatte. 

Es schien mir diese Beobachtung desshalb sehr bemerkenswerth, da aus ihr zweierlei hcrvorging: 

1. dass Fliesswiilste auch in der miocanen Molasse vorkommen. 

2. dass diese Fliesswiilste mit wirklichen Ripplemarks nichts zu thun haben. 

Zu den ohnc Hinzuthun von Organismen auf rein mechanischem Wege enstandenen Hieroglyphen 

gehoren noch die sogenannten Eophyton-artige Bildungen, die Rieselspuren, die aus Trockenrisscn ent- 

standenen Leistennetze, so wie schliesslich die sogenannten »fossilen Regentropfen«. 

Es gibt Sanclsteinbildungen, wie z. B. der sogenannte Eophyton-Sandstein Schwedens, das Oldred, 

der Buntsandstein, der Connecticut-Sandstein, sowie vielc palaozoische Sandsteinbildungen Nordame- 

rikas, in denen diese Bildungen gewohnlich in Gesellschaft von Ripplemarks, eventuell auch von Fuss- 

spuren von Landthieren massenhaft vorkommen und mitunter geradezu als Leitfossilien dieser Schichten 

angesehen werden. 

Dem Flysch sind diese Bildungen im Allgemeinen fremd, sie werden in demselben nur ganz aus- 

nahmsweise gefunden. 

1 Seit diese Zeilen niedergeschrieben waren, erhielt ich von Prof. Bachmann thatstchlioh eine Copie dieses Bildes. Die 
Aufnahme ist wirklich sehr gelungen, stellt aber nur eincn kleinen Bruchtheil dcr ganzen Erscheinung dar. Die Platten in ihrer 

ganzen Ausdehnung   aufzunehmen  war  offenbar  nicht  moglich,   weil   dadurch   die Ripplemarks   selbst  zu undeutlich geworden 
waren. 

Denkschriften der mathom.-naturw. CI. LXII. lid. 48 
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Ein sehr ausgezeichnetes Beispiel von Rieselspuren in Verbindung mit Eophyton fand ich im Kreide- 

flysch von Lang-Enzersdorf, und erlaube ich mir auf Taf. Ill, Fig. 1 eine Abbildung dieses Stiickes in Ver- 
kleinerung zu geben. 

Man sieht auf dem Stuck eine machtige streifige Wulst, ahnlich einem Baumstamme und daneben eine 

Menge im Relief vortretender blattartiger Bildungen, welche meiner Ansicht nach nichts anderes als Abgiisse 

von Rieselspuren sind. 

Uberdies treten auf dem Stiicke noch dickere und diinnere, geschliingelte, Cylindriles-a.rt\ge Bildungen 

auf, welche offenbar nichts anderes als Abgiisse von Wurmspuren sind. 

Es ist nun sehr auffallend, dass diese Wurmfahrten in einem sehr merkwiirdigen Zusammenhang mit 

den Rieselspuren zu stehen scheinen. In einigen Fallen lauft eine solche Kriechspur mitten durch die blatt- 

fSrmige Rieselspur und bildet scheinbar die Langsrippe des Blattes. In andern Fallen schliessen sich Riesel- 

spuren in mehr unregelmassiger Weise seitlich an die Wurmfahrten an. Ich glaube, dass diese sonder- 

baren Bildungen einfach dadurch zu Stande kamen, dass das abfliessende Wasser seitlich in die tiefen, 

durch Wiirmer erzeugten Furchen hinein und durch dieselben abfloss. 

Ahnliche Rieselspuren, jedoch ohne Verbindung mit Wurmspuren, habe ich auch sonst noch 

mehrfach im Flysch der Umgebung Wicns getroffen, und ein sehr typisches Beispiel wurde durch die 

Herren Baron Doblhoff und Professor Fugger im cretacischen Flysch von Bergheim bei Salzburg auf- 

gefunden. 

Nctzformige Leisten, welche Trockenrissen ahnlich sahen, habe ich in der Umgebung Wiens nur 

zweimal im Flysche beobachtet, beidemal aber in sehr beschrankter Ausdehnung und wenig typisch aus- 

gebildet. Aus andern Flyschbildungen sind mir solche nicht bekannt geworden. 

»Fossile Regentropfen« sind meines Wissens im Flysch noch niemals beobachtet worden, ebenso 

wenig Fussspuren von Landthieren. 

II. „Fossilisation en demi relief". 

Wie bekannt, hat Saporta zuerst die Aufmerksamkeit der Geologen auf eine eigenthiimliche, 

namentlich bei Pflanzen vorkommende Versteinerungsweise gelenkt, welche er »Fossilisation en 

demi relief* nennt, und welche darin besteht, dass der bctreffende Pflanzentheil auf der unteren Flache 

einer Bank in der Form eines Reliefs vorkommt, wobei in der Regel jede Spur von organischer Materie 

verschwunden ist.' 

Saporta stellt sich den Vorgang bei Bildung dieser »demi-reliefs« folgendermaassen vor: 

Ein Pflanzentheil wird in Sediment eingebettet und hierauf durch Vcrwesung aiifgelost und entfernt. 

Ist das Sediment unterdessen bereits vollkommen fest und starr geworden, so wird an Stelle des 

verschwundenen Pflanzentbeiles ein Hohlraum zuriickbleiben, und die Wiinde dieses Uohlraumes werden 

die obere unci die untere Flache des eingeschlossen gewesenen Objectes in Abdruck aufweisen. 

War das Sediment jedoch zur Zeit, zu welcher die Auflosung des Pflanzentheiles stattfand, noch weich 

und nachgiebig, so wird sich der entstandene Hohlraum schliessen, und zwar wird, dem Gesetzc der 

Schwere folgend, das Material von oben nach unten rticken und einen Abguss des unteren Abdruckes 

erzeugen, der nun beim Spalten des Gesteins als Relief auf der unteren Flache der Platte erscheint. 

Auf ahnliche Weise konnen nun natiirlich auch andere weiche, oder iiberhaupt alle der Zerstorung 

unterliegenden Korper gelegentlich in der Form von  »de mi-reliefs«  erscheinen. 

Nathorst hat sich in seinen »Nouvelles observations* gegen diese Erklarungsweise ausgesprochen, 

und hatten seiner Ansicht nach die von Saporta angefiihrten »demi-reliefs« sich in ganz ahnlichcr 

Weise gebildet, wie Reliefs von Fiihrten und anderen Hohlformen, d. h. die betreffenden Pflanzentheile 

hatten in dem weichen Sedimente einen Abdruck erzeugt, waren hierauf auf irgend eine Weise entfernt 

l Saporta, Les Organismes problematiques des anciennes mers.   Paris  1884, p.  12. 
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worden, und der auf diese Weisc hintcrbliebene Hohlabdruck hiitte als Negativ gedient, welcher nun von 

dem folgenden Sedimente in ganz ahnlicher Weise abgeformt wurde, wie Thierfahrten u. s. w. 

Ich muss gestchen, dass ich mich in diesem Punkte der Ansicht Nathorst's nicht anschliessen kann, 

und habe ich auch in einer kleinen, vor kurzcr Zeit erschienenen Arbeit in Ktirze die Grande angegeben, 

welche mich bewogen, in diesem Falle mich auf Seite Saporta's zu stellen.' 

Eine Reihe von Beobachtungen, welche ich auf meiner Reise zu machen Gelegenheit hatte, so wie 

nicht minder weitcre cinschlagige Studien in unserer eigenen Sammlung haben mich nicht nur in meinen 

diesfalls geausscrten Anschauungen bestiirkt, sondern haben in mir auch die Uberzeugung wach gerufen, 

dass die hier angeregten Fragen eigentlich nur kleineTheile viel allgemeinerer und complicirtererProbleme 

sind, welche bisher fast vollstiindig iibersehcn wurden, und die meiner Ansicht nach doch von grosster 

Bedeutung sind, wenn man darnach strebt, sich cine richtige Vorstellung von der Bildung sedimentarer 

Ablagerungen uberhaupt zu bilden. 

Es moge mir daher gestattet sein, an dicser Stelle die wichtigsten dieser Fragen in Kurzem zu 

skizziren, nicht sovvohl um eine Losung derselben zu versuchen, als vielmehr zu dem Zwecke, um die 

Frage der Entstehung der »Halb-Reliefs« oder »demi-reliefs« in das richtige Licht zu stellen. 

Es ist, wie bereits erwahnt, in letzter Zeit sehr hiiuflg auf die Thatsache hingewiesen worden, dass 

die meisten der in Form von Reliefs auftretenden Hieroglyphen und Pseudoalgen auf der unteren Seite 

der Banke angetrofien werden, und dasselbe wurde auch socben im vorhergehenden Abschnitte fur die 

sogenannten  »Fliesswtilste«  constatirt. 

Es ist dies aber im Grunde genommen keincsvvegs nur mit den »Fliesswii!sten«, oder mit den son- 

stigen in Relief erhaltenen Hieroglyphen und Pseudoalgen der Fall, sondern es trifft dies ganz allgemein 

fur fast alle Fossilien zu, und man kann als ganz allgemein herrschende Regel aufstellen, dass dort wo 
versteinerungsfiihrende harte Banke mit weichcn oder schi eferigen Zwischenmitteln wech- 

sellagern, die Fossilien fast ausschliesslich auf der unteren Seite der Banke getroffen 

werden, oder dass sie daselbst doch unverhaltnissmassig hiiufiger und besser erhalten 

sind, als auf der oberen Seite. 

Diese Regel ist so durchgreifend, dass man sich nur wundern muss, dass sie bisher so wenig Beach- 

tung gefunden. 

Im deutschen Muschelkalk ist einWechsel von harten Kalkbanken und weichen mergeligen Zwischen- 

lagen eine sehr haung wiederkehrende Erscheinung. 

Gerade vom Muschelkalk ervviihnt aber En gel2 ausdrticklich als eigenthumliche Erscheinung, dass 

die besser erhaltenen Exemplare (ahnlich wie die Thierfahrten im bunten Sandstein) 

stets auf der Unterseite der Platten liegen.« 

Auch sonst linden sich bei En gel mehrfach ahnliche Bemerkungen. 

Die Saurier und Pentacrinen des oberen Lias sind an ihrer unteren Seite in der Regel besser 

erhalten, als an ihrer oberen; im Tafelfleims soil man namentlich auf die Unterseite der Platten aufmerk- 

sam sein, da dieselben bisweilen ganz bedeckt sind mit Cidaris criniferus; der sogenannte »Schiefer- 

fleims« besteht aus mehreren harten Platten. Die Unterseite desselben ist nestervveise bedeckt von den 

beriihmten herrlichen Pentacrinenkronen, dem »Medusenhaupt« Schwabens. 

In den Adneter Schichten kommen die Ammoniten stets auf der Unterseite der Banke vor, die 
Inoceramen im Wiener Sandstein finden sich immer auf der Unterseite der Schichten, und ich bin uber- 

zeugt, dass jeder Palaontologe, der sich sclbst mit Aufsammeln von Fossilien in der Natur beschaftigt hat, 

sich aus eigener Erfahrung auf weiterere hieher gehorige Beispiele erinnern wird. 

1 Fuchs,  liber cine   l'ossile Halimeda  aus   dem   eocanen Sandstein  von Greifenstein.   (Sitzungsber.   Wiener Akad.   1894. 

Bd. CIII. S. 200.) 
2 En gel, Geognost. Wogwciser durch Wiirttemberg,  1883. S.  38. 

•! Wiihner, Zur heteropischen Difi'erenzirung des alpinen Lias. (Verhandl. geol. Reichsanst.   188(3, S. 192.) 

48* 
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Zu dieser in ihrer Regelmassigkeit jedenfalls auffallenden Erscheinung tritt jedoch eine zweite, welche 

auf den ersten Blick nicht minder sonderbar erscheint, und diese besteht darin, dass die an der Unter- 

seite der Banke auftretenden Fossilien, sofern sic eine Wolbung erkennen las sen, fast 

ausnahmslos eine solche Lage einnehmcn, dass ihrc hohle Seite nach oben, ihre 

gewolbte aber nach unten gerichtet ist. 

Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, an einem Meeresstrande zu promeniren und dabei der Lage 

der ausgespiilten Muscheln Aufmerksamkeit schenkte, der vvird wohl wissen, dass die Muschelschalcn 

fast ausnahmslos so auf dem Strande liegen, dass ihre gewolbte Fliiche nach oben gekehrt ist, und 

es ist dies nach dem Gesetze der Mechanik auch gar nicht gut anders moglich, denn diese Lage ist die 

Lage ihrer grossten Stabilitat. Aus demselben Grunde liegen Gasteropoden in der Kegel mit ihrer Mund- 

offnung nach abwarts, und nehmen iiberhaupt alle Objecte eine derartige Lage ein, dass ihre breite, (lache 

oder hohle Flache nach unten, ihre gewolbte aber nach oben gekehrt ist. 

Bei den Fossilien nun, welche an der Unterseite von Biinken vorkommen, ist gcrade das Gegentheil 

der Fall. 

Muscheln liegen mit ihrer Wolbung nach unten, Gasteropoden wie Trochiden, Cassis, Murex, 

Fusus u. s. w. haben ihre Mundoffnung nach obcn gegen die Bank zu gerichtet, ihre gewolbte Riickseite 

aber nach unten, Trilobiten kehren ihre gewolbte Riickseite nach unten und haften mit der hohlen 

Bauchseite an der Unterseite der Bank u. s. w. 

Man braucht nur in einer grosseren palaontologischen Sammlung die mit Muscheln, Schnccken- 

gehiiusen oder Trilobiten bedeckten Steinplatten anzusehen, um sich von der Thatsache zu uberzeugen, 

dass die Fossilien fast ausnahmslos ihre gewolbte Flache nach aussen kehren, gerade diese Flache ist 

aber in der Regel die untere. 

Ich muss gestehen, dass diese Thatsache mich lange beschaftigte, gleichwohl glaube ich, dass der 

Schliissel zur Erklarung dieser Thatsache nicht so feme liegt. 

Man braucht nur eine Handvoll Muscheln in ein Wasserschaff zu werfen, und man wird sich tiber- 

zeugen, dass dieselben auf dem Boden dcs Schaffes ausnahmslos auf dem Riicken liegen. Legt man 

einen Pecten mit der hohlen Seite auf die Wasserflache, so kippt er sofort um und sinkt mit der gewolbten 

Flache voraus zu Boden. Dasselbe thun alle anderen Muscheln, so wie iiberhaupt alle anderen Gegen- 

stiinde, welche eine hohle und eine gewolbte Seite besitzen, sie sinken immer, die gewolbte Seite nach 

unten gerichtet, hinab und bleiben so auf dem Boden liegen. 

Die Ursache hievon ist auch schr leicht einzusehen, sic liegt einfach darin, dass die sinkenden Korper 

in dieser Lage einen geringeren Widerstand im Wasser linden, tils umgekehrt. 

Bei alledem blcibt hier ein Punkt noch unaufgeklart. 

Wurde es sich in den vorerwahnten Fallen um schwimmende Thiere handeln, so ware wohl kein 

Wort weiter daruber zu verlieren. Solche Thiere sinken nach ihrem Tode zu Boden und miissen daher 

selbstverstandlich jene Lage einnehmen, welche dem Korper unter solchen Verhaltnissen zukommt. 

In den vorliegenden Fallen konnten jedoch hochstens die Trilobiten als derartig schwimmende Thiere 

angesehen werden. 

Die Bivalven und Gasteropoden schwimmen in der Regel nicht, sie kriechen vielmehr auf dem 

Boden herum, oder graben sich in denselben ein, und es ist bei diesen daher keineswegs selbstverstand- 

lich, class ihre Reste nach ihrem Tode eine derartige Lage einnehmen, als ob sie von oben durch das 

Wasser niedergesunken waren. 

Hier liegt offenbar noch ein Punkt vor, der einer besonderen Aufklarung bedarf. 

Ich getraue mich nicht iiber diese Fragc ein definitives Urtheil abzugeben, mochte aber doch die Ver- 

muthung aussprechen, dass es sich hier um eine mechanische Wirkung der Wasserbewegung handelt. 

Denkt man sich namlich in einer Tiefe, in welcher die gewohnliche Bcwegung dcs Wassers nicht 

mehr fiihlbar wird, Ablagerungen entstanden, welche aus einer regellosen Mengung von Sediment und 

abgestorbenen  Thierresten   bestehen; denkt   man  sich  eine  derartige  Ablagerung durch   einen  ausser- 
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gewohnlicb hcftigen Sturm dermaassen aufgewuhlt, dass Sediment und Thierrestc in die Bevvegung des 

Wassers mit einbezogen werden, so kann man sich allerdings vorstellen, dass auf diesem Wege: 

1. einc Sonderung von Sediment und Thierresten eintritt, 

2. die durch die Bewegung des Wassers emporgehobenen M uschelschalen bei ihrem 

Niedersinken eben in die vorbesprochene Lage mit der Wolbung nachunten gelangen. 

Ich kommc nun zu einer weiteren Erscheinung, welche mit der uns hier bescbaftigenden Frage der 

»Fossilisation en demi relief« in einem offenbar sehr nahen Zusammenhang steht, und dies ist die Erschei- 

nung der sogenannten »Scu1ptur-Steinkem e.« 

Wenn man eine Suite von Fossilien aus dem Kreidemergel von Nagorzany, Lemforde und 

Haldem oder aus den cretacischen Sandsteinen von Malnitz, Laun octer Lobkowitz niiher unter- 

sucht, so findet man, dass bei den arragonitschaligen Organismen jede Spur einer Kalkschale vollstiindig 

verschwunden ist. 

Trotzdem ist aber an Stelle der verschwundenen Schale kcineswegs ein Hohlraum getreten, Steinkern 

und Muttergestein schliessen vielmehr diclit aneinander, und was noch merkwOrdiger ist, der Stein- 

kern zeigt keineswegs den Abguss der Innenseite des Fossils, sondern vielmehr die 

Sculptur der Aussenfliiche. 

Die Voluten und Fususarten von Nagorzany und Haldem lassen die feinsten Sculpturdetails der 

Oberflache erkennen, gleichwohl ist das Fossil nur ein Steinkern. Die Turritellen von Malnitz, Laun 

u. s. w. zeigen auf's deutlichste die Reifen der Oberflache, und doch haben wir hier nur einen Steinkern 

vor uns. 

Diese »Sulptur-Steinkerne« sind indessen keineswegs auf die vorerwahnten Fiille oder iiberhaupt aut 

die Kreideformation beschriinkt, sie finden sich vielmehr genau so auch im Jura, namentlich im weisscn 

Jura, sowie in der Trias, und gehoren in diesen Formationcn iiberhaupt zu den gewohnlichsten und 

baufigstcn Erscheinungen. 

Eine Erkl&rung dieser Erscheinung ergibt sich wohl von selbst. Es muss hier die Auflosung der 

Schale in einer Zeit erfolgt sein, zu welcher das einschliessendc Material noch weich und plastisch war, 

so dass der durch die Auflosung der Schale entstandene Hohlraum durch das unter dem Drucke der 

Schwere nachriickende Material wieder geschlossen wurde, bei welcher Gelegenheit dieses von aussen 

nachriickende Material, welches den Abdruck der iiusseren Schalenoberfliiche besass, gewissermassen als 

Negativ wirkte und die Oberflachensculptur dem Steinkerne aufpresste. 

Ware das Gestein, zur Zeit als die Auflosung der Schale erfolgte, bcreits hart und sprode gevvesen, 

so hatten sich nur gewohnliche Steinkerne gebildet, d. h. an Stelle der Schale ware ein Hohlraum geblieben, 

an dessen ausserer Wand man den Abdruck der aussercn Oberflache des Fossils gesehen hatte, wahrend 

das Innere der Hohlung von einem Ausgusse des Innercn des Fossils eingenommen worden ware. 

Sehr Ichrreich sind in dieser Beziehung die Vorkommnissc im Quadcrsandstein von Tyssa. In diesem 

Sandstein sind niimlich nicht nur die arragonitschaligen, sondern auch die calcitschaligen Conchylien 

aufgelost. Wahrend aber an Stelle der arragonitschaligen Conchylien Sculptur-Steinkerne getreten sind, 

finden sich solche bei den calcitschaligen nicht, wir sehen bier vielmehr an Stelle der verschwundenen 

Schale einen Hohlraum, an dessen Wand den Abdruck der Schalenoberflache und in dessen Innern einen 

gewohnlichen Steinkern ohne Sculptur. 

Es ist klar, dass in diesem Falle die Auflosung der Conchylienschalcn zu verschicdenen Zeiten statt- 

gefunden haben muss. Die arragonitschaligen, als die leichter loslichen, vvurden aufgelost als das Gestein 

noch weich und nachgiebig war, offenbar noch unter Meeresbedeckung, und es bildeten sich Sculptur- 

Steinkerne; die Auflosung der calcitischen Schalen, als der um Vieles schwercr loslichen, erfolgte jedoch 

um vieles spater, als das Gestein bereits hart war, vielleicht erst nach Trockenlegung des Gesteines, durch 

die atmospharischen Wasser, und es bildeten sich daher nur Hohlriiume mit Abdriicken und gewohnliche 

Steinkerne. 
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Es ist klar, dass die hier gegebene Erklarung von der Entstehung der Sculptur-Steinkerne in alien 

wesentlichen Punkten vollkommen mit der Darstellung iibereinstimmt, welche Saporta von der »fossili- 
sation en demi-relief« gegeben. 

In beiden Fallen werden in weichem, plastischem Material durch Auflosung organischer Korper Hohl- 

raume erzeugt, und in beiden werden diese Hohlraume durch das nachgiebige Material unter dem Drucke 

der Schwere wieder geschlossen, wobei Sculptur-Steinkerne, beziehungsweise demi-relicfs entstehen. 

Es ist dies aber ein unumstosslicher Beweis, dass Vorgange, wie sie Saporta zur Erklarung 

seiner »d em i-reliefs« supponirt, in der Natur wirklich vorkommen und die Entstehung 

derselben auf diesem Wege mithin wirklich   mdglich  ist. 

Stellt man sich vor, dass von einer vereinzelten, an der Unterseite einer Bank liegenden Muschel ein 

Sculptur-Steinkern gebildet wird, so wircl ein solcher Sculptur-Steinkern von einer »fossilisation en demi- 

relief« imSinne Saporta's sich nicht unterscheiden lassen, Oder, besser gesagt, es wird einc wirkliche und 

echte  »fossilisation en demi relief«  sein. 

Ich gehe nun zur Besprechung einiger specieller, hieher gehoriger Falle fiber und beginne mit einer 

Betrachtung der Erhaltung fossiler Blatter. 

Es ist bekannt, dass die Blatter der Pflanzen in der Kegel grosse Verschiedenheit ihrer oberen und 

untcren Flache zeigen. Die untere Flache zeigt in der Regel kraftig hervortretende Nerven, wabrend die 

obere Flache entweder vollkommen eben ist, oder den Hauptnerven cntsprechend seichte Rinnen auf- 

weist. 
Wird ein solches Blatt vom Kalktuff incrustirt, so kann man an den betreffenclen Abdriicken meist 

sehr leicbt unterscheiden, ob derselbe von der oberen oder der unteren Flache des Blattes herruhrt. 

Der Abdruck der unteren Blattflache zeigt die Nervatur in der Form tiefer Rinnen, der Abdruck der 

oberen Flache zeigt entweder gar keine Nerven oder dieselben erscheinen nur in der Form fiacher, undeut- 

licher Leisten. 

Eine Nervatur in Form stark hervo rtretender, scharf ausgepragter Leisten kann auf diesem 

Wege und iiberhaupt als primare Abformung eines Blattes niemals zu Stande kommen. 

Gleichwohl ist es bekannt, dass es namentlich in Mergeln Blattabdrticke gibt, an denen die Nervatur 

so scharf und deutlich im Relief erhalten ist, wie dies nur immer an der Unterseite eines Blattes der 

Fall ist. 
Derartige Abdriicke konnen offenbar nur secundax entstanden sein, und zwar durch eben jenen Vor- 

gang, der die Sculptur-Steinkerne und die »demie-reliefs« Saporta's erzeugt. 

Saporta hat demnach sicherlich auch recht, wenn er 1. c. zwei Abdriicke von Nympkaea-Blattem aus 

dem Oligocan von Alais, welche in sehr ausgezeichneter Wcise die vorspringenden Nerven zeigen, abbildet 

und als Beweise fur seine Theorie der »Fossilisation en demi relief« anfuhrt. 

Nathorst sucht auch diesen Fall auf and ere Weise zu erklaren. 

Er nimmt an, dass der Sumpf oder wenigstens jener Theil des Sumpfes, in weichem die Nytnphaea 

wuchs, periodisch eintrocknete. In diesen Zeiten der Trockenlegung erzeugten die Blatter durch ihr Gcwicht 

auf dem weichen Boden einen Abdruck, worauf sie eintrockneten und verweslen. Zur Zeit der nachsten 

Wasserbedeckung wurden nun die so entstandenen verticften Abdriicke mit Sediment iiberdeckt und auf 

diese Weise demi-reliefs erzeugt. 
Es lasst sich gewiss nicht leugnen, dass auf diese Weise demi-reliefs entstehen konnen unci vicl- 

leicht mitunter auch entstehen, aber Nathorst selbst weist darauf hin, class derartige Vorgange doch 

nur Ausnahmen seien und demi-reliefs, auf diesem Wege erzeugt, nur sehr selten vorkommen konnten. 

Nun habe ich mich aber iiberzeugt, dass gerade dies nicht richtig ist, dass die Erhaltung von 

Bl at tern in der Form von demi-reliefs k eines wegs eine Aus n ah me oder Selten hei t ist, son- 

dern dass diese Erhal tungsform im Gegentheile ausserordentlich haufig vorkomm t. 

Ich habe in Tubingen eine grosse Sammlung von Blattabdrucken aus dem Kreidemergel von Moletein 

gesehen, welche alle ausnahmslos in der Form von demi-reliefs erhalten warcn. 
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Ich habe unsere Sammlung von Tertiarpflanzen, welche meist aus Steirischen Localitaten herstammt, 

durchgesehen und gefunden, dass die Erhaltung in der Form von demi-reliefs eine so hauflge ist, dass man 

sie fast als die Regel ansehen konnte. 

Besonders scharf ausgepragte Reliefs zeigt die Nervatur der Blatter von Parschlug, und es ist dies 

umso wichtiger, als gerade in Parschlug fast immer noch die organische Substanz der Blatter in der Form 

eines diinnen, schvvarzen, kohligen Uberzuges crhalten ist, woraus zur Evidenz hervorgeht, dass zur Bil- 

dung von demi-reliefs die vorhergehende, vcllkommene Entfernung des Blattes im Sinne Nathorst's durch- 

aus nicht nothvvendig ist. 

Eine Frage ware hier allerdings noch zu erledigen, welche zur naheren Beleuchtung des hier behan- 

delten Gegenstandcs von grosser Wichtigkeit ist, und diese bezieht sich auf dieLage, welche die Reliefs auf 

ursprunglieher Lagerstiitte im Gesteine einnehmen. Leider stehen mir aber iiber diesen Punkt gar keine ver- 

lasslichen Bcobachtungen zu Gebotc. 

Saporta stellt die Sache allerdings so dar, dass die Reliefs an der Unterseite der Schichten vorkommen 

und daher nach unten gerichtet sind, doch finde ich in seiner Darstellung nirgends erwahnt, dass er dies 

thatsachlich an Ort und Stelle constatirt habe, und scheint es mir vielmehr, dass dies von seiner Seite nur 

eine Annahme sei, eine Annahme, die sich gewissermassen von selbst verstehe. 

Dies ist nun aber doch nicht so ganz der Fall, und wird es jedenfalls die Sache weiterer Untersuchun- 

gen sein miissen, sich iiber diesen Punkt durch Beobachtungen im Felde Gewissheit zu verschaffen. 

Eine Beobachtung muss ich hier noch ervviihnen, welche mir bis jetzt ganzlich riithselhaft geblieben ist. 

Ich habe vorhin erwahnt, dass ich in Tubingen eine. grosse Sammlung von Blattabdriicken aus dem 

bekannten Kreidemergel von Moletein sah und dabei bemerkt, dass dieselben ausnahmslos die Erscheinung 

der demi-reliefs zeigten. Dies ist nun natiirlich nicht so zu verstehen, dass factisch alle Stiicke ihre Nervatur 

im Relief ausgebildet gezeigt hatten; denn dort wo Druck und Gegendruck vorhanden war, war die Ner- 

vatur natiirlich nur auf dem einen Stiicke erhaben, auf dem anderen aber vertieft. 

Bei den meisten dieser Blatter zeigte sich nun die Blattspreite in mehr oder minder grossem Ausmaasse 

von wirr durcheinander geschliingelten Linien bedeckt, welche ganz den Eindruck von Frassgangen 

machten, welche minirende Raupen in dem Parenchym der Blatter erzeugen. 

Das Merkwiirdige bei diesen scheinbaren Frassgangen bestand nun darin, dass dieselben auf den 

Blattern, welche erhabene Nervatur zeigten, ebcnfalls erhaben, aufjenen mit vertiefter Nervatur jedoch 

ebenfalls vertieft erschienen. Ausnahmen von dieser Regel fanden sich zwar, doch waren dieselben der 

herrschenden Regel gegeniiber vollkommen verschwindend. 

Es fragt sich nun, was haben wir uns von diesen Vorkommnissen zu denken? 

Frassgange sind ihrem Wesen nach Hohlungen, unci so konnte man sich zur Noth vorstellen, dass 

dieselben durch Abdruck ein Relief erzeugen; wie es aber moglich ist, dass dieselben im Abdrucke ver- 

tieft erscheinen, ist nicht gut verstandlich. 

Ich mochte hier noch einen Fall erwahncn, welcher mir ebenfalls in die hier besprochene Kategorie 

von Erschcinungcn zu gehoren scheint, und zwar ist dies das bekannte Vorkommen der Lepidodendron- 

Stamme von Radnitz in Bohmen. 

Diese Stamme linden sich hier in aufrechter Stellung in einem feinen, gelblichen Sandstein und 

bestehen selbst vollstandig aus demselben Materiale. Sie besitzen meist eine vollkommen cylindrische oder 

doch nur wenig zusammengedruckte Form, werden von dem Muttergcsteine enge umschlossen und zeigen 

auf ihrer Obcrflache genau die Sculptur der Oberfliiche eines wohlerhaltcnen Lepidodendron-Stammes. Von 

irgend einer kohligen Rinde oder irgend einer inneren Structur ist keine Spur zu erkennen; es ist vielmehr 

ein Korper, der sich genau so verhalt, wie ein aus Sandstein kiinstlich gemeisselter Lcpidodendrou-Stamm. 

Ich weiss wohl, dass man dieses Vorkommen auch auf eine andereWeise erklarcn kann und auch that- 

sachlich crklart hat. Man nahm namlich an, dass die in Sand vergrabenen Stamme einfach verwesten und 

der cntstandene Hohlraum nachtraglich mit Sand ausgefiillt wurde, wodurch selbstverstandlich die so ent- 

standencn Steinkorper genau die iiussere Form des ursprunglichen Stammes annehmen mussten. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



384 Thcodor Fuchs, 

Diese Erklarung scheint auf den ersten Blick allcrdings sehr einfach unci befriedigend zu sein, vvcnn 

man die Sache sich jedoch naher iiberlegt, so kommt man doch auf verschiedene Schwierigkeiten. 

Sollen diese Korper sich namlich wirklich auf diese Weise gebildet haben, so setzt dies voraus, dass 

der Sand, welcher den Stamm einhiilltc, sofort, das heisst bevor der Stamm noch verweste, zu einem festen 

Gesteine erhiirtete, welches nach dem Verschwinden des .organischen Korpers alle Details seiner Ober- 

flachcn-Sculptur getreu aufbewahrte; es setzt ferner voraus, dass die Ausfiillung der Hohlung nicht friiher 

begann, als bis der Stamm vollstandig verschvvunden war; zwei Annahmen, von denen jedc fur sich mir 

sehr unwahrscheinlich erscheint. 

Ich glaube, dass der Vorgang, welcher hier stattgefunden, ein ctwas anderer war. 

Es ist bekannt, dass beim Verwcsen eines Stammes die centralen Theile friiher verschwinden, als die 

Rinde, so dass man bisweilen Falle antrifft, in welchen von dem ganzen Stamme nur noch die Rinde 

erhalten ist. 

Verschiedene Vorkommnisse deuten darauf hin, dass dieser Vorgang auch bei den Lepidodendren und 

Sigillarien stattfand. 
Denken wir uns nun, dass von einem in Sand begrabenen Stamme der ganze Holzkorper verwest und 

nur die Rinde als hohle Rohre iibrig geblieben sei, und denken wir uns nun die auf diese Weise entstan- 

dene Rohre mit Sand ausgeftillt, so haben wir einen ganz ahnlichen Fall vor uns, als wenn irgend ein leeres 

Schneckenhaus in Sand begraben wird. 

Nehmen wir nun an, dass nachtraglich auch die Rinde verschwindet, so kann sich offenbar genau in 

derselben Weise ein mit der iiusseren Sculptur versehener Sculptur-Steinkern bilden, wie dies so haufig bei 

Gasteropoden-Schalen und anderen Conchylien geschieht. 

Mit dieser Vorstellung stimmt auch gut die Thatsache iiberein, dass die in Rede stehenden Stamme 

bisvveilen doch zusammengedriickt oder verbogen sind, was bei der ersten Erklarungsweise schwer zu 

begreifen wi-ire. 

Ich gehe nun zu einem anderen Gegenstande fiber. 

Im Macigno von Porretta bei Bologna, welcher ganz den Habitus einer Flyschbildung besitzt, jedoch 

dem Miocan angehort, finden sich nicht selten Fossilien. Die haufigsten Formen sind eine grosse Lucina, 

sowie eine Cassidaria; in Florenz sah ich iiberdies einen Gasteropoden ahnlich einer Pyrula rusticula 

mit einer Knotenreihe. 

Alle diese Fossilien finden sich nun ausnahmslos an der Unterseite der Macigno-Banke in der 

Form von Demi-Reliefs. Jede Spur von Schale ist verschvvunden, doch zeigt der Steinkern nicht den 

inneren Abguss der Schale, sondern die Sculptur seiner iiusseren Oberflache. Die Lucinen wenden die 

gewolbte Fliiche nach aussen, die Cassis- und Pyrula-Avten zcigen ebenfalls den Riickcn, doch setzt sich 

der Steinkern keineswegs ins Gestein hinein fort, sondern es ist gewissermassen nur ein halber Sculptur- 

Steinkern vorhanden. 

Ganz ahnliche Verhaltnisse zeigen die Petrefacte am Monte Ripaldi bei Florenz. Hier finden sich nicht 

selten Ammoniten. Dieselben erscheincn stets an der Unterseite der Banke in der Form von Halb-Reliefs, 

ganz wie Abgiisse einer Hohlform. 

Fur alle diese Vorkommnisse scheint die Nathorst'sche Auffassung der Demi-Reliefs die einfachste 

und naturgemasseste Erklarung zu bietcn. Die Conchylien erzeugten, auf dem Boden liegend, einen Ein- 

druck in der weichen Unterlage. Die Schalen wurden hierauf aufgelost und der zuriickbleibende Abdruck 

durch das nachfolgende Sediment abgeformt. 

Ein ahnliches Verhalten zeigen die von mir schon bei einer anderen Gelegenheit erwahnten Ammo- 

niten der Adneter Schichten. 

Auch diese finden sich stets an der Unterseite der Banke, und zwar in der Form schalenloser Halb- 

Reliefs. Gleichwohl ist hier ein wesentlicherUnterschied von den vorerwahnten Vorkommnissen vom Monte 

Ripaldi vorhanden. Die Halb-Reliefs der Adneter Ammoniten zeigen namlich die Loben, und hiemit ist die 

Unmoglichkeit gegeben, dieselben als einfache Abgiisse von Schalenabdriicken zu betrachten. 
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Wanner, welcher zuerst auf diese eigenthumlichen Verhaltnisse aufmerksam machte (1. a, S. 101), 

stellte sich den Vorgang bei dieser Versteinerungsbildung folgendermassen vor: 

Die todten Ammonitengehiiuse vvurden in dem weichen Bodcn eingebettet und unterlagen hier der 

Auflosung. Da nun aber die untere Flache durch den Schlamm geschtitzt war, so vvurde die obere, frei- 

liegende Seite zuerst aufgelost. Der auf diese Weise gewissermassen halbirte Ammonit vvurde nun von oben 

mit Sediment gefullt, und nachdem im weiteren Verlaufe auch die untere Schalenhalfte aufgelost war, 

erschien der Ammonit an der unteren Seite der Bank als Relief mit Lobenzeichnung. 

Man kann sich nun vorstellen, dass das Inncre des Ammonitengehauses noch vor der Auflosung der 

oberen Schalenhiilfte mit Sediment gefullt und tiberdeckt vvurde, und konnte es unter solchen Umstanden 

zur Bildung von vollkommenen Sculptur-Steinkernen kommen. ThatsJichlich fmden sich in den Adneter 

Sehichtcn neben den Halb-Reliefs auch Stticke, welche in der Form von auslosbaren Sculptur-Steinkernen 

erhalten sind; doch llndet man, dass auch bei diesen Stiicken die untere Flache stets viel besser erhalten 

ist, als die obere. 

Es ist aus dem Vorhergehenden ersichtlich, wie vveit verbreitet in der Natur die Erscheinung der Sculp - 

tur-Steinkerne ist, und welch mannigfaches Interesse sich an diesclbe kniipft, und sollte man daher mit 

Recbt erwarten, dass diese Vorkommnisse in den Lehrbiichern der Geologie gelegentlich der Besprechung 

der Entstehung von Versteinerungen in entsprechender Weise gewurdigt wtirden. 

Sonderbarer Weise ist dies jedoch gar nicht der Fall. 

Quenstedt schildert in seinem »Piotzgebirge Wiirttembergs« diese Sculptur-Steinkerne eingehend 

gelegentlich der Behandlung der Triasformation, gedenkt ihrer aber in keinem seiner Werke dort, wo von 

der Art der Erhaltung organischer Reste im fossilen Zustande die Rede ist.' 

Genau so verhii.it es sich auch bei Naumann, und in der langen Serie sonst so ausgezeichneter und 

trefflicher Lehrbiicher der Geologie und Palaeontologie, welche im letzten Jahrzehnte erschienen sind, wird 

derselben mit keiner Silbe gcdacht. 

Fine Ausnahme hievon machte allein Neum ayr, welcher in seiner Erdgeschichte den Gegenstand 

ausdriicklich und eingehend behandelt. 

III. Kriechspuren und Gange. 

(Helminthoidea, Netnei tilitcs, Gyrochorda, Cylindrites u. s. w.) 

Diese Fossilien, welche von Heer und auch selbst noch von Schimper fiir Algen gehalten vvurden, 

werden gegenwartig wohl bereits allgemein als Kriechspuren und Giinge von Wiirmern, Schnecken und 

andern niederen Thieren gedeutet, und ist die Anzahl Jener, welche noch immer an der alteren Auffassung 

fest halten, verschwindend klein. 

Die Helm in t ho id en, als deren Typus Helminthoides labyrintica Heer gclten kann, gehoren nicht 

nur zu den hiiufigsten Vorkommnissen der Flyschformatioru sondern sie bilden auch cine sehr scharf um- 

schriebene Formengruppe in dem weiten Gebiete der Flj/sch-Hieroglyphen. 

lhi' wesentlicher Charakter liegt nicht nur in den zahlreichen, eng an einander gedriingten Windungen, 

sondern namentlich in der iiusseren Form des Stranges, der nicht sovvohl halbcylindrisch Oder schnur- 

formig, als vielmehr flach und bandformig erscheint. 

Alle Helminfhoiden kommen sovvohl in vcrtiefter als auch in erhabener Form vor, und zwar sind 

die auf derselben Seite einer Platte liegenden entweder alle vertieft oder alle erhaben. 

In den Museen von Genua und Zurich sah ich prachtvolle Platten, welche diese Erscheinung in auffal- 

lendster Weise zeigten. Es waren grosse Platten, vvelche bei einer Dicke von 4—ban zahlreiche, oft sechs 

bis acht mit Helminthoiden bedeckte Fliichen enthielten. 

1 Quenstedt stellt iibrigens auch die Behauptung auf, dass die Sculptur-Steinkerne cine characteristische Eigenthiimlich- 
keit der Triasformation sind, was aber bochstens fur Wiirttemberg Geltung haben mag, im Allgemeinen ausgesprochen hingegen 
vollkommen unrichtig ist. 

Denlisehriften der mathem.-naturw. CI.  LXII. Bd. 49 
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Betrachtete man cine solche Platte von der einen Seite, so erschicnen die Helminthoiden auf alien 

Flachen ausnahmslos vertieft, betrachtete man sic von der andern Seite, so erschienen sie auf alien 

Flachen ausnahmslos crhaben. 

Wie diese beiden Flachen beim ursprtinglichen Vorkommen orientirt seien, hatte ich Gelegenhcit in 

einem Steinbruche in der Nahe von Maria dell Monte, ostlich von Genua in Gesellschaft Professor Issels 

und des Herrn Ingenieur Traverse zu beobachten. 

In diesem Steinbruche, in welchem sich, den Flusswiilsten auf der unteren Seite der Banke nach, die 

Schichten in normaler Lagerung befanden, war gerade in grosser Ausdehnung cine Mergclbank blossgelegt, 

welche fiber und tiber mit Helminthoiden allcr Art bedeckt war. Dicselben erschienen ausnahmslos vertieft. 

Spaltete man ein Stuck von der Bank ab und sab die untere Flache an, so ('and man allc Helmin- 

thoiden erhaben. 
Es kann also in dieser Beziehung, wie ich giaubc, kein Zweifel herrschen. Die Helminthoiden 

erscheinen, sowie die meisten anderen Spuren, auf der oberen Flache der Schichten hohl, auf der 

unteren i m Relief. 
Die nahere Natur der Helminthoiden kann nach den neueren Mitthcilungen Squinabol's, wie ich 

glaube, als gelost betrachtet werden.' 

Squinabol beobachtete namlich eine Limax, welche die auf einem weichen thonigen Boden wach- 

senden zarten Algenrasen abweidete und hiebei auf dem weichen Boden eine Spur crzeugte, welche in 

jeder Beziehung vollstandig einer Helminthoidenspur glich. (Siehc Taf. VII, Fig. 9.) 

Die durch photographiscb.es Verfahren dargestellte Abbildung, welche Squinabol von diesem Vor- 

kommen gibt, muss wohl auf Jcden iiberzeugend wirken, der die betreffenden Objecte kennt. 

Ganz ahnliche Spuren werden nach den Beobachtungen desselben Autors jedoch auch von Patella 

und Ancyhis erzeugt, und ich kann aus eigener Erfabrung noch hinzufiigen, dass ich einmal in einem 

kleinen Siisswasseraquarium eine Bithynia beobachtete, welche den griinen Algenbeschlag abweidete, der 

sich an der inneren Glaswand des Aquariums gebildet hatte und hiebei ebenfalls eine ganz deutliche Hel- 

minthoidenspur erzeugte. 

Die von Squinabol abgebildete Frassspur von Limax unterscheidet sich von den gewohnlichen 

Flysch-Helminthoiden nur in dem einen Punkte, class das vertiefte gewundene Band an einer Seite einen 

Besatz von kleinen Zahnchen zeigt, welche an den Helminthoiden des Flysches bisher noch nicht beob- 

achtet wurden. 
Dagegen kommen ganz idente kleine Zahnchen an einem Helminthoiden vor, den Emmons aus dem 

Taconic-System Nordamcrikas unter dem Namen Nemapodia tenuissima bcschreibt und abbildet," und ist 

daher in diesem Falle die Iclentitat zwischen recenter Frassspur und dem fossilen Vorkommen cine voll- 

standige. (Siehe Taf. VII, Fig. 8.) 

Es ist gewiss auffallend, das genauestc Analogon zu der Frassspur einer rccentcn Landschnccke in 

einer so alten Formation zu flnclen. 

Ubrigens glaube ich, dass das Vorkommen dieser Zahnchen kein wesentlicher Charakter ist, und dass 

wir trotz des Fehlens derselben an den Helminthoiden des Flysches doch berechtigt sind, auch diese fur 

Frassspuren von Gastropoden zu halten. 

Ebenso wie die Helminthoiden gehoren auch die Nemertiliten zu den haufigsten und auffallendsten 

Vorkommnissen des Flysches, und namentlich in den Flyschbildungen der Umgebung von Florenz kommen 

sie allenthalben in grosser Menge vor. Mein hochverehrter Freund Hcrr v. Bosniaski machte mich auf 

gewisse schlangenformige Ornamente aufmerksam, welche man an den gemalten Gartenmauern und Haus- 

wanden in der Umgebung von Florenz immcr wiederkehrcn sieht, und sprach die Ansicht aus, dass dic- 

selben nichts anderes als nachgebildete Nemertiliten seien. In der That ist die Ahnlichkeit zwischen diesen 

i   Squinabol,  Contribuzioni  alia flora fossilc clei tcrreni terziarii  dclla Liguria. I. Algh. Genua 1891, Tab. D. Fig. 5. 
2 E. Emmons, The Taconic System. Albany  1844, pi. II. 
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Ornamcntcn und den Nemcrtiliten so gross, dass mir diesc Ansicht Vieles fur sich zu haben schcint. Als 

Typus fur das Genus Nemertilites muss der bekannte Nem. Strozzi Menegh. angesehen werden, doch 

scheint es mir, dass man unter dicsem Sammclnamen im Grunde ziemlich verschiedene Formen zusam- 

menfasst. 

Im Allgemeincn kann man an diesen Nemcrtiliten drei Theile unterscheiden: Fin medianes Band, 

welches in der Regel vviedcr aus mehreren verschieden gruppirten Furchen und Wiilstcn zusammengcsetzt 

ist, und zwei seitliche Zonen, welche wic angefiigte Fransenbilnder aussehen, und welche ich deshalb die 

Fransenzonen nennen will. 

Der gegenwartig hcrrschcndcn Ansicht nach stcllen diese Nemcrtiliten Fahrten von grossen Anneliden 

vor, und konnte man sich vorstellcn, dass das medianc Band durch das Schleifen des Korpers, die beiden 

Fransenzonen aber durch die Bevvegung der mit Borsten vcrsehenen Fussstummeln hervorgebracht vvurden. 

Betrachtct man gut erhaltene Fransenszonen genauer, so scheinen sic durch Schnitte hervorgebracht, 

welche dicht hintercinandcr, von vornc und oben, schicf nach riickwarts und unten gefuhrt werden, und 

erhalten diese Zonen dadurch das Ansehen, als ob sic aus schiefliegenden, einander dachziegelformig 

deckenden Blattchen bestehen vvurden. 

Diese Structur zeigt cine gevvisse Ahnlichkeit mit der Lagc der Blattchen in einer Fischkieme, und 

nenne ich sic daher die »Kiemcnstructur-<. 

Fs ist bemerkenswerth, dass diese »Kiemenstructur« nicht nur in der Fransenzone der Nemcrtiliten, 

sondern auch sonst bei den verschiedensten Fossilien vorkommt, welche in die Gruppe der Fucoiden und 

Hieroglyphen im weiteren Sinne des Wortes gehoren. 

Was das medianc Band der Nemertiliten betrifft, so zeigt dasselbc in verschiedenen Fallen eine sehr 

verschiedene Zusammensctzung, welche Verschicdenheit thcils eine urspriingliche ist, theils aber daher 

ruhrt, dass man in cinem Falle urspriingliche Fahrte, in cinem anderen aber den Abdruck derselben vor 

sich hat. 

Die wichtigsten Abiinderungen, welche die urspriinglichen Fahrten aufweisen, sind folgende: 

a) ein vertieftes Band wird von zwei seitlichcn Schniiren oder Wiilstcn beglcitet, 

b) ein gew51btes Band wird von zwei seitlichen Furchen begrenzt, 

c) das median e Band besteht nur aus ein em dick en Wulst, an den sich un mitt el bar die 

Fransenzonen anschliessen. 

In alien diesen Fallen sind die Bander und Wiilste cntweder glatt oder auch gegliedert, 

Letztcres ist namentlieh der Fall, wenn das mediane Band nur aus einer dicken Wulst besteht. Es 

geschicht dann noch bisweilen, dass die gegiiedertc Wulst durch cine mediane Furchc getheilt wird, wo- 

durch sie dann ganz das Ansehen einer Gyrochorda erha.lt. Gcht die Theilung noch wciter, so erha.lt man 

zwei selbstandige, neben einander liegende gegliederte Wiilste. 
Die seitlichcn Wiilste, welche eine vcrticftc mediane Furchc begleitcn, scheinen bisweilen nur aus dem 

Materiale zu bestehen, welches eben durch die Aushohlung der Furche auf die Seite geschoben wurde. In 

andern Fallen jedoch zeigen sie eine so bestimmte, reine und ausgesprochene Modellirung, dass diese 

Erklarung nicht ausreicht und man vielmehr annchmen muss, dass sie durch ein bestimmtcs formgebendes 

Organ gebildet vvurden. 

Fasst man die beiden unter a und b charaktcrisirtcn Sculpturen von Nemeiiilites-B'a.ndern ins Auge, so 

sicht man sofoit, dass dicsclben sich genau so wic Abdruck und Gegendruck verhalten. In dem einen Fall 

haben wir ein vertieftes Band von zwei erhabenen Schniiren begleitet, in dem andern umgekehrt ein crha- 

benes Band von zwei seitlichen Furchen begrenzt. 

Man konnte durch dieses Verhaltniss leicht zu der Annahme gefuhrt werden, dass diese beiden Falle 

cigcntlich znsammcnfallcn und thatsiichlich nichts anderes als Abdruck und Gegendruck sind. Ware dies 

der Fall, so musste man die eine Form immer nur auf der obcren, die anderc aber immer nur auf der 

untercn Fliiche der Biinke finden. 

t9 , 
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Dies trifft nun aber, wie ich mich namentlich in der reichen Sammlung v. Bosniaski's uberzeugen 

konnte, durchaus nicht zu, und kommen vielmehr beide Falle, sowobl auf der oberen wie auf der unteren 

Flache vor und folgt hieraus, dass beide Falle sowohl als ursprungliche Fahrte, wie auch als Abgusse 

vorkommen konnen. 

Es geht hieraus weiter hervor, dass die Sculptur der Bander in diesem Falle keinen sicheren Anhalts- 

punkt gibt, um zu entscheiden, ob man eine ursprungliche Fahrte oder aber einen Abdruck, oder aber, was 

dasselbe besagen will, ob man eine obere oder eine untere Flache vor sich habe. 

Einen sicheren Anhaltspunkt zur Entscheidung dieser Frage bictet meiner Erfahrung nach aber die 

Beschaffenheit der Fransenzone. 

Est die Fransenzone ausgehohlt, so hat man eine ursprungliche Spur und mithin die 

obere Flache einer Schichte vor sich. 

1st die Fransenzone hingegen gewolbt, so liegt der Abguss einer Fahrte vor und die 

betreffende Flache ist eine untere Flache (s. Taf. Ill, Fig. 2 und 3). 

In dem unter c angefuhrten Falle lasst sich die Natur des Stiickes sowohl aus dem Bancle wie aus der 

Fransenzone erkennen, und wird man daher leicht dariiber ins Klare kommen konnen, ob man eine obere 

oder eine untere Seite einer Schichte vor sich hat. Die Nemertiliten aus der Umgebung Wiens gehoren zum 

weitaus iiberwiegenden Theil in diese Kategorie. 

Im Museum zu Pisa sah ich den Abguss einer Nemertilttes-Spur vom Monte Albano bei Florenz, 

welcher mir sowohl durch sein ungewohnlich kraftiges Hervortreten, als auch durch seine Form und Zeich- 

nung aufflel. Die betreffende Wulst trat circa 4 mm iiber die Unterlage hervor und war dabei kantig, so 

dass ihr Durchschnitt ein Parallelogramm bildete. Die untere Flache zeigte eine mediane Furche, mit daran 

sich anschliessenden bogigen Querlinien, ahnlich den Fransenzonen. 

An dieses Stiick anschliessend, zeigte mir Professor Canavari ein anderes Object, welches die grosste 

Ahnlichkeit mit der vorerwahnten Wulst besass, jedoch vollkommen frei und isolirt war. Es war gewisser- 

maassen ein gewundener Stab mit vier abgerundeten Kanten, dessen eine Flache eine eben solche Sculptur 

zeigte wie die vorerwahnte Wulst, das heisst eine mediane Furche mit anschliessenden bogigen Querlinien. 

Dieser Stab bestand aus Thoneisenstein und hatte eine hohle Axe von der Weite eines Rabenfederkieles. 

Ich glaube, dass wir in diesen beiden Fallen auch nurSpuren desselbenThieres vor uns haben, welches 

die gewohnlichen Nemertilites-Fahrten erzeugte, nur dass dasselbe in den vorliegenden Fallen einmal tiefer 

wtihlte als gewohnlich unci das anderemal direct einen Tunnel grub, durch dessen Ausfiillung mit Braun- 

eisen eben die vorerwahnten kantigen Stabe entstunden. Merkwurdig bleibt hiebci nur der hohle Canal in 

der Axe dieses Stabes, welcher sehr gleichformig und nett verlief, so class man sich nur schwer hatte 

entschliessen konnen, ihn fiir den zufallig leer gebliebenen Rest der von dem Thiere gegrabenen Rohre 

zu haltcn. 

Scarabelli hat vor Kurzem eine ganz neuartige Ansicht iiber die Natur der Nemertiliten ausge- 

sprochen. ' 

Er mcint namlich, dass dieselben nicht Kriechspuren und dercn Abgusse, sondern vielmehr Excre- 

mente von Wiirmern seien. 

Die wichtigste Thatsache, auf welche er diese seine Ansicht stiitzt, ist die, dass man die Nemertiliten 

bisweilen als selbstandige bandformige Korper von ihrer Grundlage ablieben kann. 

Die Thatsache ist auch ganz richtig. Es kommt bisweilen wirklich vor, dass die an der Unterseite der 

Schichten im Relief hervortretenden Abgiisse der Nemertilitenspur mit dem Gestein nicht innig verschmol- 

zen sind, sondern sich von demselben in der Form eines bandformigen Korpers abheben lassen. 

Es ist dies jedoch, meiner Erfahrung nach, nur ausnahmsweise und auch dann meist nur auf kleinen 

Strecken hin der Fall, und lasst sich, wie ich glaube, auch in anderer Weise erkliiren. 

1   G. Scarabelli,  Necessita di   accertare se le impronlc cosi dcttc fisicbe e fisiologichc provengono   dalle superflci supe- 
rior! o dalle inferiori dcgli stratti.  Osservazioni sopra il Nemertilites Strozzi Menegh. (Boll, Soc. Geol. Ital, IX  1890. pag. 649.) 
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Denkt man sich eine vertiefte Spur sogleich oder in kurzer Zeit von einer machtigeren Sediment- 

schichte bedeckt, so wird der Abguss der Fahrte auf der Unterseite der Schichte als ein integrirender 

Bestandtheil derselben erscheinen. Er wird sich zu der Substanz der Schichte so verhalten, als ware er 

aus derselben herausgemeisselt worden. 

Man stelle sich jedoch vor, dass eine eben gebildete vertiefte Spur nur so weit mit Sediment bedeckt 

wird, dass sie ausgefiillt crscheint, und dass dann eine langere Unterbrechung der Sedimentation eintritt. 

In diesem Falle kann es geschehen, dass die Oberflache dieser Ausfiillungsmasse mit einem Uberzuge nie- 

derer Algen oder aber mit einer diinneren Schichte anderweitigen feinen Materiales bedeckt wird, welches 

sich auf irgend eineWeise aus dem Meer abscheidet. Wird dann spater das Ganze von einer dickeren Sedi- 

mentschichte bedeckt, so kann es geschehen, dass der wahrend der Zwischenpause gebildete feine Uber- 

zug als Trennungsschichte wirkt, welche die vollstandige Verschmelzung der Furchenausfiillung mit dem 

Materiale der dariiber liegenden Schichte verhindert und bewirkt. dass erstere sich schliesslich gewisser- 

massen als selbstandiger Steinkern von der dariiber liegenden Schichte abheben lasst. 

Ich glaube, dass die vorerwahnte Thatsache sich auf diese Weise vollkommen zufriedenstellend erkla- 

ren lasst, ohne dass man es nothig hatte zu so absonderlichen Vorstellungen zu greifen, wie Scarabelli 

dies thut. 

Was miissten dies auch fur Wiirmer gewesen sein, welche derartige Excremente erzeugten, und 

wie ware cs denkbar, dass dieselben eine derartig bestimmte Sculptur aufweisen, wie sie es thatsiichlich 

thun. 

Zura Schluss muss jedoch noch bemerkt werden, dass die Entstehung von wirklichen Nemertilites- 

spuren in der Natur bisher noch nicht direct beobachtet worden ist, und dass es daher strenge genommen 

nur eine noch unbewiesene Annahme ist, wenn man dieselben auf Anneliden zuruckftihrt. 

Zieht man die von Nathorst gegebene Zusammenstellung bekannter Kriechspuren zuRath, so kommt 

man auch zu kcinem definitiven Resultat. 

Die Kriechspur von Lymnaea baltica ahnelt ausserordentlich dem medianen Bande mancher Nemerti- 

liten und waren bei derselben auch die Dimensionen annahernd ahnliche, doch fehlen dieser Spur die 

Fransenzonen. 

Die Spuren von Lcoutis DmueriU und Nychia cirrosa (beides Anneliden) zeigen wohl Fransenzonen, 

doch ist dabei das mediane Band auf cine einfache Furche reducirt, und auch die Dimensionen dieser 

Spuren lassen sich mit jenen der grossen Nemertilites-Avten nicht vergleichen. 

Unter dem Namen Gyrochorda werden bekanntlich eigenthiimlich zopfartig geflochtene Bander ver- 

standen, welche namentlich im Lias und brauncn Jura die Oberflache der Sandsteinplatten bedecken und 

daselbst die sogenannten »Zopfplatten« bilden. 

Sie treten in der Form von Reliefs auf den Sandsteinplatten auf, und wenn sie sich kreuzen, so durch" 

schnciden oder durchkreuzen sie sich nicht in der Ebcne, sondern der eine Zopf legt sich iiber den andern 

genau so, wie sich eine Schnur iiber die andere legt. 

Nathorst bildet in seiner oft citirtcn bekannten Arbeit die Kriechspuren eines Isopoden, des Coro- 

phiimi longicome ab, welche in auffallender Weise den Gyrochorda-Schniircn ahnelt. 

Diese Kriechspuren werden jedoch, entgegen den anderen Kriechspuren, nur ausnahmsweise 

vertieft, in der R'egel viclmehr von vorne herein als erhabene Wiilstc auf der Oberflache der Schichten 

gebildet. 

Nach der in Allgemeinem hcrrschenden Regel, dass Relief-Hieroglypben die Unterseiten anzeigen, 

hatte man ervvarten miisscn, dass die Zopfe der Zopfplatten auf der unteren Seite der Sandsteinbanke vor- 

kommen. 

Waren jedoch die Zopfschniire wirklich in ahnlicher Weise gebildet wie die Spuren von Corophium 

longicome, so mussten die Gyrockorda-tragendcn Schichtflachen die oberen sein. 

Wie verhielt sich die Sache nun in der Natur? 
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Die wenigen Stticke von Zopfplatten, welcbe mir in den Wiener Sammlungcn vorlagen, gestatteten 

keine Entscheidung. Anfragen bei Eachgenossen fiihrten zu kcincm Ziele, derm man hatte die Zopfplatten 

immer nur als lose Stticke im Abraume der Steinbriiche aufgesammelt und niemand kannte ihrc urspriing- 

liche Eage im anstehenden Gesteine. 

Glilcklicher Weise gestatteten die reichen Sammlungen von Tubingen cine Eosung diescr Erage. 

Ich fand hier namlich einige grosse, schone Zopfplatten, welcbe ZU gleicher Zeit prachtvoll erhaltene 

und typisch ausgebilclcte Wellenschlage zeigtcn. Nach der Form der Wellenschlage war es leicht zu 

cntscheiden was oben und was unten war. Dabei zeigtc cs sich nun, dass die Zopfschniire auf den obercn 

Schichtflachen vorkommen, mithin sich ebcnso verhalten, wie die normalen Spurcn von Corophiu-m 

longicome. 

Andere Zopfplatten zeigten auf der entgegengesetzten Seite Asterien en Relief und cine Eulle der 

gewohnlich auf den unteren Schichtflachen vorkommenden Relief-Hierogiyphcn, so dass durch dieselbcn 

das vorerwahnte Resultat noch eine weitere Bestatigung erhielt. 

Wirkliche typische Zopfschnure im Relief habe ich auf unteren Schichtflachen nicht geschen, doch 

fand ich in einigen wenigen Fallen allerdings solehe, welche den gewohnlichcn Zopfschniiren schr 

ahnlich erschienen und sich von denselben nur dadurch untcrschieden, dass sie schmaler und hoher 

waren. 

Nathorst ervvahnt jedoch in seiner zweiten Arbeit ausdriicklich, dass Corophiuni longicome bis- 

weilen auch vertiefte Spuren, ja sogar auch Tunnels erzeugc, und widersprechen daher aucb diesc Vor- 

kommnisse meiner vorerwahnten Auffassung durchaus nicht. 

Kriechspuren, welche Ahnlichkeit mit Gyrocliorda zeigen, vverden nach einer Mittheilung Hancock's' 

iibrigens auch von zwei anderen Crustaceen, namlich dem Snlcalor arenarius und der Kroyera arenaria 

erzeugt. Diese beiden Amphipoden graben namlich auf sandigem Terrain Gangc knapp unter der Oberflachc 

und werfen hiebei eincn bandformigen Wulst auf, den eine quere Glicderung zeigt. Nun gcschieht es mcist 

dass dieser hohle Gang hinter dem Thierc wieder einbricht und dadurch eine mediane Furche entsteht. Es 

wird auf diese Weise ebenfalls auf der Oberflachc der Schichte ein erhabener bandformiger Wulst mit Ouer- 

gliederung und einer medianen Rinne gebildet. 

Quenstedt hat die Zopfschnure bekanntlich fur Spuren von Asterien gehaltcn. Er wurde zu dieser 

Anschauung wohl nur durch das Zusammenvorkommcn dieser Vorkommnisse und vielleicht auch durch 

eine gewisse entfernte Ahnlichkeit gefubrt, welche die Zopfschniire mit den Armen von Ophiuren zeigen. 

Im Ubrigen sind Spuren von Echinodcrmen, welche irgend eine Ahnlichkeit mit Gyrocliorda zeigen 

wurden, nicht bekannt, und ware es auch gar nicht abzusehen, wie Asterien derartige Kriechspuren 

erzeugen sollten. 

Zu den hauflgsten Vorkommnissen des Flysches, namentlich der Flyschsandsteinc, gehoren diinne 

fadenformige, bald mehr geradlinige, bald mannigfaltig geschlangelte Sculpturcn, welche ich unter dem 

Sammelnamen der Vermiglyphen zusammenfassen will. 

Diese Vermiglyphen erscheinen fast ausschliesslich auf der Unterseite der Bankc in der Form stiel- 

runder fadenformiger Reliefs und diirften der Mehrzahl nach wohl nichts anderes als Abgusse von Wurm- 

fahrten sein. Eine Eigenthiimlichkeit dieser Vermiglyphen ist es, dass sie selten auf langere Strecken bin 

zu verfolgen sind, was seine Ursache darin haben mag, dass die kleinen Wiirmer, welche sic crzeugten, 

mehr frei schwammen als krochen. 

Diese Vermiglyphen fehlen fast niemals, wenn auf der Unterseite der Bankc iiberhaupt Sculptur-Hiero- 

glyphen vorhanden sind, und gehoren meiner Erfahrung nach zu don sichersten Eeitformcn, um die untere 

Flache zu erkennen. 

1  Hancock,  Remarks  on  certain vcrmiforms fossils  found  in the Mountain Limestone  districts of the North of England. 
(Transact, of the Tyncside Naturalists Field Club, IV,  1860, p. 17.) 
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In der Regel sind diese Vermiglyphen unverzweigt, doch fund ich auf dem Sandsteine von Hadersdorf 

auch unregeimassig verzweigte Formen, welche in jeder Beziehung vollstandig  mit den von Nathorst 
bcschriebencn verzweigten Fahrten von  Goniada niacn- 

lata ubereinstimmten. (S. Fig. 4.) 

In der Sammlung des Herrn v. Bosniaski fand ich 

auf einer mergeligen Sandsteinplatte von Settignano bei 

Florenz cine hieher gehorige Form, welche sich durch eine 

ziemlich regelmassig wiederholte Dichotomic auszeich- 

nete. Dabei erschienen dieFlachen undeutlich quergeglie- 

dert und zeigten iibcrdies eine seichte mediane Rinne. 

Die andere Seite der Platte zeigte dicke, tiefe wurm- 

formige Gange, und gcht daraus hervor, dass die Seitc 

mit den im Relief erhaltcnen verzweigten Vermiglyphen 

die unterc Seite gewesen sein mtisse. 

Ebenfalls zu den haufigen Vorkommnissen des Fly- 

sches, welche man in alien Museen in grosser Menge 

lindet, gehoren beilaufig bleistiftdicke, ziemlich geradlinig 

vcrlaufende Wiilste, welche man passend Rhabdogly- 

phen nennen konnte. 

Diese Rhabdoglyphen.finden sich ebenfalls in der 

Regel an der Unterseite der Biinke, namentlich der 

Sandsteinbanke. Manche Biinke sind dermaasscn kreuz 

und quer von ihnen bedeckt, dass die Flache wie mit 

Reisig bestreut aussieht. Einzelne Verastelungen kommen 

nicht selten vor, doch wiederholen sich dieselben in der 

Regel nicht, so dass wirklich strauch- Oder baumformige 

Gebilde zu den Seltenheiten gehoren. 

Wo dieRhabdoglyphen iiber einander zu liegen kommen, durchkreuzen sie einander in derselben 

Ebcnc, der sicherstc Beweis, dass wir es mit keinem selbstandigen Organismus zu thun haben. Die Ober- 

flache tier Rhabdoglyphen ist bisweilen unregeimassig, der Lange nach gefurcht, Oder der ganze Rhabdo- 

glyph zeigt auch ein undeutlich geflochtenes Ansehen. Sehr haufig bemerkt man auch ausserlich eine Quer- 

glicderung, und dieselbe erscheint entweder einfach als eine Reihenfolge von Einschniirungen, in Folge 

deren der Rhabdoglyph in eine Reihe cylindrischer Giieder gctheilt wird, oder aber die einzelnen Giieder 

nehmen eine kcgelformige Gestalt an, und der Rhabdoglyph macht den Eindruck, als ware er aus inein- 

ander geschachtelten Diiten zusammengesetzt. Das Ende der Rhabdoglyphen erscheint haufig zugespitzt. 

Die merkwiirdigste Eigenthtimlichkeit dieser l<Jhabdoglyphen besteht aber darin, dass sie bisweilen 

nicht in der Form solider Strange, sondern vielmchr als Rinnen erscheincn, das heisst es hat den Anschein, 

als ware der Rhabdoglyph cine hohle Rohre gewesen und man hatte diese Rohre der Lange nach aufge- 

spalten. 
Bisweilen kommen beiderlei Ausbildungsformen sogar an einem und demselben Stuck vor, das heisst 

der Rhabdoglyph erscheint in eine Reihe von Absehnitten getheilt, welche abwechselnd als solide Strange 

und als offenc Rohren auftreten. 

Es macht dann den Eindruck, als hatte man eine hohle Rohre an mehreren Stellen bis zur Mitte einge- 

sagt und hatte die obcren Halften der Rohre an einigen Stellen abgesprengt. 

Sicht man jedoch die stehen gebliebenen cylindrischen Stucke an, so iiberzeugt man sich, dass die- 

selben nicht ho hi, sondern solid sind. (Siehe Taf. IV, Fig. 3.) 

In manchen Fallen hat es den Anschein, als ob der Rhabdoglyph aus zvvei Theilen bestehen wiirde, 

namlich aus einer soliden centralcn Axe und einer diese Axe umgebenden Hiillc. 

Verzwcigte Kriechspuren  aus   dem eocanen Sandstein 
von Hadersdorf. 
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Ich muss gestehen, dass mir eine befriedigende ErklSrung dieser merkwiirdigen Erscheinung nicht 

gelang. Der erste Gedanke ist wohl der, dass vvir Tunnels vor uns haben, wie solche ja bekanntlicli von 

verschiedenen Thieren, namentlich kleinen Crustaceen und wahrscheinlich auch von Insectcnlarven knapp 

unter der Oberflache angelegt werden, wobei die Thiere die Erde iiber sich in die Hohe wolben und so 

ausserlich eine Wulst erzeugen. 

In diesem Falle miissten aber cliese Rhabdoglyphen auf der oberen FTache derBanke vorkommen und 

sie miissten in der Regel hohle Rohren sein. 

Sie sind jedoch in der Regel solid, und was ihr Vorkommen anbelangt, so habe ich dasselbe in der 

Natur zwar nicht beobachtet, doch waren die meisten der mir in Sammlungen vorliegenden Stiicke durch 

verschieden charakteristische Eigenthiimlichkeiten so deutlich orientirt, dass mir ein Irrthum in dieser 

Richtung ausgeschlossen scheint. 

Mit den Rhabdoglyphen sehr nahe verwandt und von denselben iiberhaupt nicht strenge zu scheiden 

ist eine andere Gruppe von problematischen Fossilien, welche man gcwohnlich unter dem Namen Cylin- 

drites zusammenfasst. 
Diese Cylindriten sind meist stielrunde, verschiedenartig gewundene, seltcner gerade Korpcr, welche 

die verschiedenartigsten Sedimentgesteine nach alien Richtungen durchziehen und sich sovvohl durch ihre 

Form als auch durch die Art ihres Auftretens schon dem Laien als ausgefiillte Gange zu erkennen gcben. 

Von den Rhabdoglyphen unterscheiden sie sich durchschnittlich durch bedeutenderc Dicke, durch ihren 

meist gewundenen Verlauf, sowie insbesonders dadurch, dass sie weniger als Wiilste auf den Schicht- 

flachen, als vielmehr, wie zuvor erwahnt, im Innern der Sedimente und dieselben nach den verschieden- 

sten Richtungen durchsetzend vorkommen. 

Die bei den Rhabdoglyphen beschriebene scheinbare Zusammensetzung aus einer centralen Axe und 

einer Hiille, so wie das damit offenbar zusammenhangende Vorkommen in Rinnenform, habe ich bei Cylin- 

driten niemals beobachtet, und ebenso habe ich niemals irgend eine regelmassige Gliederung an ihnen 

gesehen. Alles was dieselben an Structurverhaltnissen zeigen, besteht darin, dass ihre Oberflache bis- 

weilen unregelmassig gefurcht, runzelig oder rissig erscheint. 

Die Cylindriten kommen bald vereinzelt, bald in Biindeln, Biischeln, Convoluten oder unregelmas- 

sigen Haufwerken vor, wobei es sich sehr haufig ereignet, dass sie sich gegenseitig durchwachsen. 

Nicht selten findet man auch verzweigte Cylindriten und bisweilen bilden sie sogar ziemlich regelmiissige 

baumformig verzweigte Gebilde, die man direct als Fucoiden betrachten konnte. 

In einer vor Kurzem in den Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaftcn veroffent- 

lichten Arbeit habe ich wurmformige, aus verbartetem Globigerinenschlamm bestehende Korper beschrieben, 

welche von der osterreichischen Tiefsee-Expedition in sehr grossen Tiefen des Mittelmeercs gedredscht 

wurden und vollkommen mit fossilen Cylindriten iibereinstimmten.i 

Ebendaselbst beschrieb ich auch schlackige, aus Globigerinenschlamm gebildete Kalkconcretionen, 

welche von derselben Expedition an mehrcren Punkten des ostlichen Mittelmeeres gefunden wurden, und 

welche von fingerdicken, gewundenen und bisweilen auch verzweigten Gangen durchzogen waren. 

Nach diesen Funden darf man wohl den hie unci da noch immer auftauchenden Glauben an die pflanz- 

liche Natur der Cylindriten als deflnitiv beseitigt ansehen, unci kann man die Ansicht Jener als erwiesen 

betrachten, welche in denselben nur ausgefiillte Gange, und zwar zumeist wohl nur Wurmgange 

sehen. 

Stellt man sich vor, dass ein Wurm eine Strecke weit auf der Oberflache einer Mergelbank kriechend 

sodann in das Innere der Mergelbank eindringt, so werden wir an der Oberflache des Mergels eine 

vertiefte Spur erhalten, welche im weiten Verlaufe in einen Gang iibergeht, der sich im Innern des Mergels 

fortsetzt. 

1  Fuchs, Liber einigc von der Osterr. Tiefsee-Expedition S. M. Schiffes »Pola«  in bedeutenden Tiefen gedredschte Cylindriles- 

ahnliche Korpcr und deren Verwandtschaft mil Gyrolilhes.  (Dcnkschr. kais. Akad. d. Wins. Wien,  lid. I.XI,   1894, p. 11.) 
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Nehmen wir nun an, dass fiber eine solche Mergelbank Sand abgelagert wird, so wird derselbe zuerst 

die Gange ausfiillen und sodann eine Schichte ilber der Mergelbank bilden. Diese Schichte wird sich unter 

Umstanden in festen Sandstein vervvandeln. 

Von der Unterflache einer solchen Sandsteinbank werden nun wurmformige, cylindrische Sandstein- 

korper entspringen, welche einerseits mit der Sandsteinbank verwachsen erscheinen, anderseits in den 

darunter liegenden Merge! eingebettet sind, die ausgefiillten Wurmgange. 

Wenn man im Flysch die Grenze einer Sandstein- und einer Mergelbank in situ genau untersucht, 

kann man sehr hauflg derartige wurmformige Sandsteinkorper, wahre Cylindriten, beobachten, welche sich 

von der Untcrseitc der Sandsteinbank loslosen und sich mehr oder minder weit im Innern der Mergelmasse 

verfolgen lassen. 

Bisweilen sind die mergeligen Zvvischenschichten von derartigen aus Sandstein bestehenden 

Cylindriten dermassen angefiillt dass sie aussehen als wiiren sic ein von Teredogangen durchbohrtes 

Stuck Holz. 

Hebt man eine Sandsteinplatte, welche an ihrer Unterflache derartige Cylindriten tragi, von der dar- 

unter liegenden Mergelbank ab, so brechen die Cylindriten alle an ihrer Ursprungsstelle ab. Die Cylin- 

driten bleiben in der Mergelbank stecken und an der Unterflache der Sandsteinbank sieht man nur den 

Anfang derselben, in Form cylindrischer Stiimpfe mit frischer Bruchflache. 

Diese Cylindriten-Stiimpfe gehoren zu den haufigsten Vorkommnissen auf den Sandsteinbanken 

des I^Tysches und manche Banke sind auf ihrer Unterflache ganz von denselben ubersiit. 

Nach der hier gegebenen Darstellungsweise miissten Cylindriten-Stiimpfe immer nur an der unteren 

Fliiche der Banke vorkommen, und im Flysche ist dies meiner Erfahrung nach auch fast durchgehends 

der Fall, so dass man hier Flachen, welche zahlreiche derartige Stiimpfe tragen, mit grosser Sicherheit fiir 

untere Flachen erkltiren kann. 

Gleichwohl gibt es auch hier schon Ausnahmen, und zwar entstchen dieselben dadurch, dass ein 

Gang sich nicht einfach in der Mergelschichte verbreitet, sondern in die Tiefe gehend, duch mehrere ver- 

schiedene Banke hindurchsetzt. In diesem Falle muss es nattirlich gewisse Banke geben, welche sowohl 

auf ihrer oberen, wie auch auf ihrer unteren Fliiche Cylindriten-Stiimpfe tragen. 

Im Flysch ist dies, wie gesagt, eine Ausnahme, in analogen liasischen und jurassischen Ablagerungen 

kommt dies aber so hauflg vor, dass die Cylindriten-Stiimpfe hier ebenso haufig auf der oberen wie 

auf der unteren Seite der Banke gefunden werden, ja bisweilen kommen sie nur auf der oberen vor. 

Es war dies ein Umstand, der mich anfangs bei der Untersuchung jurassischer Hieroglyphenplatten 

in Tubingen sehr verwirrte. 

Ich habe vorhin erwahnt, dass Cylindriten mitunter auch verzweigt vorkommen. 

Einen interessanten derartigen Fall besitzt das k. k. Naturhistorische Hofmuseum aus den eociinen 

Kalkschiefern des Monte Spilecco unter der Bezeichung Cylindritesfunalis Massal. 

Man sieht einen ziemlich gerade verlaufenden Cylindriten von dem nach rechts und links unter nahezu 

rechtem Winkel Aste abgehen, wobei tiberdies noch mannigfach unregelmassig gewundene oder schlingen- 

formige Zweige vorkommen. (Siehe Taf. IV, Fig. 2.) 

Der ganze Cylindrit besteht aus einem griinen, vulcanischen Tuff. 

Bekanntlich wird der Kalkschicfer des Monte Spilecco von vulkanischem Tuff bedeckt und haben wir 

in dem Cylindrites funalis demnach offenbar auch nur einen verzweigten Gang vor uns, der von oben herab 

mit dem vulcanischen Material ausgefiillt wurde. 

Ein anderesBeispiel eines verzweigten Cylindriten besitzt das Hofmuseum aus dem eociinen Sandstein 

von Hadersdorf, und halte ich dasselbe fiir so instructiv, dass ich von demselben auf Taf. IV, Fig. 1 eine 

auf yjk reducirte Abbildung gebe. 
Man sieht auf dieser Abbi'dung, dass der verzweigte Cylindrit eigentlich zwei Parthien bildet. 

Die obere Parthie bietet einen sehr wiiren Anblick, gleicht einem Haufen unregelmassig zusammen- 

geworfener Aste und ahnclt in dieser Hinsicht dem vorerwahnten Cylindrites funalis. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. LXII. Bd. 5Q 
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Die untere Parthie hingegen ist so regelmassig baumformig verastelt, dass man dieselbe direct fur 

einenFucoiden erklaren konnte. Gleichwohl ist es aber klar, dass man diesen derben Sandsteinfucoiden doch 

nur fur einen baumformig verzweigten Cylindriten, respective fur eincn verzvveigten Gang ansehen kann. 

Es gebt dies sowohl aus dem Zusammenhang mit den unregelmassigen Cylindriten, als auch nament- 

lich daraus hervor, dass die Aste dieses Fucoiden sich an mehreren Stellen durch kreuzen, was nur bei 

Gangen, nicht aber bei Organismen moglich ist. 

Heer bildet in seiner Urwelt der Schweiz, p. 439, einen regelmassig spiralformig gewundenen Cylin- 

driten aus der miocanen Molasse von St. Gallen unter dem Namen »Schraubenstein«    ab. 

Das Heer'sche Stuck zeigt eine offene, auseinander gezogene Spirale, doch sab ich in der Ztiricher 

Sammlung auch andere Stiicke, bei denen die spiralen Windungen nur wenig auseinandergezogen waren 

oder nahezu in derselben Ebene lagen. 

Genau so spiralig zusammengerollte Cylindriten kommen auch in der glaukonitischen Kreide Belgiens 

vor und wurden von Saporta unter dem Namen Gyrolithes beschrieben.x Diese Gyrolithen zeichnen sich 

durch die Eigenthumlichkeit aus, dass der Steincylinder, aus dem sie der Hauptsache nach bcstehen, von 

verzweigten, cylindrischen Faden umsponnen ist, welche die grosste Ahnlichkeit mit Chondriten besitzen 

und von Saporta deshalb auch »Chondritenschichte« genannt werden. 

Saporta halt die Gyrolithen fur Siphoneen, cleren rohrenformigerThallus aus den bekannten schlauch- 

formigen Riesenzellen dieser Familie gebildet war und meint, dass der Cylinder der Gyrolithen durch eine 

Ausfiillung des rohrenformigenlnallus, die Chondritenschichte hingegen durch die Ausfullung der schlauch- 

formigen Riesenzellen gebildet wurde. Ich habe mich in meiner vorervvahnten Arbeit gegen diese Anschauung 

ausgesprochen und die Ansicht aufgestellt, dass die Saporta'schen Gyrolithen aus Wurmrohren hervor- 

gegangen seien, deren Wande von andern kleinen Wiirmern minirt waren. Die Ausfullung der weiten 

urspriinglichen Rohre habe den centralen Steincylinder des Gyrolithen geliefert. Durch die Ausfullung der 

feineren Gange in der Wand der urspriinglichen Rohre sei die Chondritenschichte gebildet worden. 

In Zurich hatte ich das Gluck, einige sch5ne Exemplare von Gyrol. Davreuxi Sap. aus der belgischen 

Kreide in natura zu sehen. Das Stiick hatte keine Etiquette und war daher in eine Lade gelegt worden, 

in der man verschiedene Dubiosa und Problcmatica unbekannter Natur und Provenienz aufbewahrte. Ich 

kann nur sagen, dass die von Saporta gegebenen Abbildungen vollkommen richtig und naturgetreu sind, 

dass ich aber durch eine Untersuchung von Exemplaren dieser Fossilien noch mehr in meiner Auffassung 

bestarkt wurde. 

IV. Hieroglyphen im engeren Sinne oder Graphoglypten. 

(Pleurodictyon, Palaeomaeandron u. s. w.) 

Unter dieser Bezeichnung fasse ich eine Anzahl problematischer Fossilien zusammen, welche in der 

Form erhabener Reliefs auf der Unterseite der Banke gefunden werden und ihrem Ansehen nach an Zeich- 

nungen, Ornamente oder direct an Schriftzeichen erinnern. 

Die pragnanteste und auffallendste Form unter den hieher gehorigen Vorkommnissen ist das bekannte, 

bienenwabenformige Palaeodictyon Meneghini's, welches sich vom Lias angefangen bis ins Miocan in 

alien Formationen in immer gleicher Weise findet und seine frappirende Wirkung wohl auf niemanden ver- 

fehlt hat, der es zum erstenmale sah. (Taf. VI, Fig. 1) 

An diese so scharf ausgepriigte Form schliessen sich nun weiter eigenthiimliche Zeichnungen an, deren 

Grundform der Buchstabe H bildet, und welche ich bisher meist als i/-Striche bezeichnet habe. DieseBuch- 

stabenzeichen kommen jedoch selten vereinzelt, sondern meist zu Biindern an einander gereiht vor, und 

schlage ich fur dieselben daher den Namen Desmograpton vor (Taf. V, Fig. 1, 2, 4, 5, 6). Merkwiirdig ist 

bei diesen an einander gereihten //-Zeichen, dass der mittlere Verbindungsstrich dieses Buchstabens bei 

auf einander folgenden Zeichen niemals in derselben Linie, sondern immer abwechselnd, einmal hoher und 

l Saporta, Organismes problematiques,  1884, p. 27. 
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einmal tiefer liegt. Diese Regel wird so hartnackig eingehalten, dass sclbst in dem Falle, dass dieser Ver- 

bindungsstrich bei einem oder mehreren Buchstaben fehlen sollte, der nachste Buchstabe, der den Strich 

besitzt, ihn an jener Stelle zcigt, an welcher er ihn der numerischen Reihenfolge nach zu besitzen hatte. 

Im Ubrigen ist die Form dieses Desniograpton sehr wechselnd. Die Langsstriche stehen mehr gedrangt 

oder vveiter aus einander, sic sind kurz mit kolbig angeschwollenem Ende, oder aber sie erscheinen in 

lange spitze Faden ausgezogen u. s. w. 

Hieher gehort vveiter das von Peruzzi bescbriebene Pahieomaeandron,1 welches tauschend jene Bor- 

duren nachahmt, welche untcr dem Namcn »a la grcc« bekannt sind (Taf. V, Fig. 7, 7 a), ferner jene Zick- 

zacklinien, welche Hcer unter dem Namen Cylindrites zick-zack beschreibt, und fur welche ich den Namen 

Belorhaphe (Blitzfaden) vorschlagen mochtc. (Taf. IV, Fig. 4.) Diese Zickzacklinien (frtiher bei uns auch 

haufig M-Linien genannt) sind stets ausserordentlich scharf gezogen und besitzen an den Ecken bisweilen 

kurze Fortsatze. 

Fine entferntc Ahnlichkeit mit diesen »Belorhaphen« zeigen jene sonderbaren Graphoglypten, welche 

Heer unter dem Namcn Hehninthoidea appendiculata und Sacco als Hclminthoidea crassa und Urohel- 

wiintkoidea dertonensis beschn'eben hat. Auch hier haben wir einen hin und her gebogenen Faden, welcuer 

an den Umbiegungsstellen kurze gerade Fortsatze aussendet, doch ist der Charakter des Verlaufes ein ganz 

abwcichcndcr und dabei sich stets gleich bleibender, so dass Ubergange zwischen diesen beiden Formen 

durchaus nicht vorhanden sind. (Taf. V, Fig. 3.) Ich schlage fur diese Graphoglypten den Namen Hcrco- 

rhaphe vor.2 

Mannigfach gewundene Fiiden und Strange gehoren zu den haufigsten Vorkommnissen der Hiero- 

glyphenplattcn und werden unter dem Namen Helminthoiden wohl zum grossten Theil mit Recht als 

Wurmspuren beschn'eben. 

Untcr diesen Helminthoiden findet man jedoch bisweilen solche, die sich durch einen ausserordentlich 

regelmassig und zicrlich gewundenen Verlauf in auffallender Weise von den gewohnlichen derartigen Vor- 

kommnissen abheben und sofort den Gedanken ervvecken, dass sic auf eine andere Weise gebildct sein 

miissten als die ubrigen. Fig. 1 u. 5 auf Taf. VI zeigen einige dcrartige Vorkommnisse. Unverhaltnissmassig 

grossere und schonere, wahrhafte Prachtstucke befinden sich im Museum von Florenz. Sie erinnern lebhaft 

an die Verschniirungen an Soldatenuniformcn und erlaube ich mir deshalb fur dieselben den Namen Cosmo- 

raphe (Schmuckschnur) verzuschlagen. 

Im cocanen Sandstein desTulbinger Kogels beiWien linden sich nicht selten und mitunter in grosserer 

Anzahl bcisammen uhrfcderartig spiral eingerollte Fiiden, welche ich SpirorhapJie nennen will (Taf. VI, 

Fig. 3). 

Endlich zahle ich hieher noch jene sonderbaren Doppelspiralen, welche Heer unter dem gewiss unpas- 

senden Namen MfH«ferw bicornis beschreibt, und fur welche Schimper in Zittel's Handbuch der Palaon" 

tologie den Namen Ceratophycus vorgeschlagen. (Taf. VI, Fig. 6.) 
Alio die vorher aufgezahlten Hieroglyphen, so ausserordentlich verschiedenartig sic auch in ihrem 

iiusseren Ansehen seicn mogen, besitzen doch eine Reihe gemeinsamcr Eigenthiimlichkeiten, durch welche 

sie sich als zusammengehorigc Glicder einer einheitlichen Formengruppe erweisen und zugleich von ande- 

ren ahnlichen Vorkommnissen so gut unterscheiden, dass man thatsachlich verhaltnissmassig selten iiber 

die Stellung eines hieher gehorigen Fossils im Zweifel sein wird. 

Die erste Eigenthiimlichkeit der Graphoglypten besteht darin, dass sie alle den Eindruck machen, als 

waren sie aus einer drehrunden glatten Schnur hervorgegangen. 

Sie zeigen eine cylindrische Oberllache und tretcn stets sehr krJiftig aus der Unterlage hervor, ja es 

geht dies mitunter soweit, dass sie mit der Unterlage nurwenig zusammenhangen und direct als freie Sand- 

steinfaden von der Unterlage abgehoben werden konnen. 

1 Peruzzi, Osservazionl sui generi Paleodkiyon e Palcomamndron. (Atti Soc. Tosc. Vol. V, Tab. 1, Fig. 2, 4, 5,  1880.) 
2 Abgclcitct von Ipxo? der Zaun. 
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Die Oberflache ist hiebei stets glatt und zeigt niemals eine Gliederung oder aber Rinnen, Furchen, 

Streifen oder Fasern. 

Den stielrunden Korper haben die Graphoglypten mit den Cylindriten gemein, wahrend aber die Cylin- 

driten als ausgefiillte Gange sehr haufig im Innern des Gesteins vorkommen und iiberhaupt die Tendenz 

haben, die Gesteinsschichten zu durchkreuzen und sich in ihrcm Innern zu verbreiten, kommt etwas ahn- 

liches bei den Graphoglypten niemals vor. Niemals sieht man einen Graphoglypten in das Innere des 

Gesteines eindringen, niemals findet man sie im Innern der Banke. Ausnahmslos kommen sie nur auf den 

Oberflachen der Biinke vor, und zwar auf der unteren Flache, 

Diese letztere Eigenschaft haben die Graphoglypten mit den Fahrten gemein und legen den Gedanken 

nahe, dass sie ebenfalls urspriinglich Fahrten oder doch vertiefte Spuren waren, die nachtraglichmodellirt 

wurden. 

Gleichwohl ervveist sich bei weiterer Uberlegung auch diese Annahme als ganzlich unhaltbar. 

Es stellt sich namlich die sonderbare Thatsache heraus, dass man bisher von den Graphoglypten keine 

Negative Oder Hohlformen kennt. Niemals habe ich ein Pleurodirtyvn, ein Palaeomaeandron, eine Cosmo- 

raphe oder irgend einen anderen Graphoglypten vcrtieft gesehen, und wenn ich auch durchaus nicht in 

Abrede stellen will, dass dieser Fall noch vorkommen konnte, so ist e,r doch jedenfalls auffallend seltcn, 

und ware dies ganz unverstandlich, wenn diese Hieroglyphen urspriinglich und primar als hohle Furchen 

angelegt worden waren. 

Ferner ist es auffallend, dass die Graphoglypten niemals wirkliche Verzweigungen erkennen lassen, 

und dass sie sich auch niemals durchkreuzen, wie dies bei Gangen und Fahrten so haufig vorkommt. 

Kommen sie wirklich ausnahmsweise auf einander zu liegen, so legt sich ein Graphoglypt iiberden andern, 

wie eine Schnur sich iiber eine andere legt. 

Was aber die Annahme, dass die Graphoglypten urspriinglich in der Form von Furchen angelegt 

worden waren, ganzlich unhaltbar macht, ist Folgendes: 

Nemertiliten und andere Kriechspuren zeigen sehr selten Unterbrechungen in ihrem Verlaufe, wenn sie 

aber solche zeigen, so sieht man wie die Spur sich allmalig verflacht, undeutlich wird und endlich ver- 

schwindet und in analoger Weise wieder beginnt. 

Ganz anders verhalt es sich bei den hier in Rede stehenden »Hieroglyphen im engercn 

Sinne» oder »Graphoglypten«. Diese zeigen sehr haufig Unterbrechungen ihres Verlaufes, doch sieht 

man dabei kcineswegs den schnurformigen Korper allmalig flacher werden und verschwinden, sondern er 

endet vielmehr mit einem kolbig verdickten, bisweilen geradezu knopfartigen Endc und fangt ebenso 

wieder an. 

Doch nicht nur Unterbrechungen kommen vor. Die//-Striche, die Palaeomaeandron und Palaeodictyon 

sind mitunter geradezu in ihre Elemente aufgelost. Die Striche, aus dcnen diese Graphoglypten bcstehen 

sollen, sind alle vorhanden und in richtiger gegenseitiger Lage, aber sie stehen untereinandcr in keiner 

Verbindung. Bei den i/-Strichen sind diese einzelnen stabformigen Elemente dabei in der Regel an einem 

Ende kolbig angeschwollen, an dem andern aber diinn ausgezogen, als wenn man einen zahen Faden aus- 

gezogen hatte. 

Ganz besonders instructiv ist es, die verschiedenen Zustande zu studiren, unter denen das bekannte 

Palaeodictyon erscheint, so wie dessen mannigfache Beziehungen zu anderen Graphoglypten. 

Untersucht man Palaeodictyon-Y\atten, so findet man auf denselben haufig kurze Stiibe, welche in 

Grosse und Form vollsandig den einzelnen Seiten der »Zellen« entsprechen. Diese Stiibe liegen entweder 

ordnungslos auf der Platte verstreut oder sie sind, wenn auch weit von einander entfernt, doch in 

bestimmten regelmassigen Reihen angeordnet, welche den Eindruck machen, als wiiren hier die Grund- 

linien zu einem complicirten Muster gelegt worden, welche erst spater ergiinzt werden sollten. 

Neben den einzelnen Stiiben findet man jedoch auch solche, welche zu zweien oder dreien in einem 

Winkel von beilaufig 120° an einander stossen, und indem sich nun immer mehr einzelne Sttibe in der- 
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selben Weise gruppiren und an einander schliessen, enstehen endlich vollkommen geschlossene, waben- 
formige Netze. 

Wenn man auf der von Sacco in seiner bekannten Arbeit: »Note di Palaeoicnologia italiana«1 

gegebenen Taf. I der Reihe nach die Fig. 22, .23, 11, 7, 8, 9, 10, 4 betrachtet, so ftndet man eine vollstandige, 

ununterbrochene Kette von vereinzelten Staben, durch die verscbiedensten Stadien der Gruppirung bis zu 

vollkommen geschlossenen Netzen. 2 

Besonders interessant ist dabei noch das in Fig. 1 abgebildete Netz. 
Bei diesem sind die einzelnen Seiten so verkiirzt, dass sie eigentlieh nur dicke Knoten darstellen, 

welche iiberdies vollkommen isolirt sind und sich gegenseitig gar nicht bertihren. Derartige Formen sind 

gar nicht seiten, und dieselben beweisen unwiderleglich, dass bei den Palaeodictyen die Seiten die wesent- 

lichen Formelemente sind. (Siehc auch Fig. 1 auf Taf. VI dieser Arbeit.) 

Es ist bekannt, dass junge Kaulquappen die Gewohnheit haben, sich in ganz bestimmten Abstanden 

von einander gesellig am Grunde des Wassertilmpels, in welchem sie leben, niederzulassen. 

Jede Kaulquappe bevvegt sich lebhaft im Kreise und erzeugt eine uhrglasformige Depression. Zwischen 

diesen uhrglasformigen Depressionen bleiben nun seibstvcrstandlich Leisten zuriick, welche im Grossen 

betrachtet, sechsseitige Zellen bilden, welche entfernt an Palaodictyen erinnern. Man hat es auch thatsaeh- 

lich vcrsucht, die Entstehung der Palaodictyen auf ahnliche Weise zu erklaren, doch ist dies ganzlich 

unzulassig, da ja in diesem PVille das Innere der Zellen das Primare, die Leisten aber etwas Secun- 

dtires sind, wahrend bei Palaeodictyon unzweifelhaft die Seiten, respective die Leisten, die primar- 

gebildeten Formelemente darstellen. 

Es wird dies noch weiter bekraftigt, wenn man auch die andcrn Graphoglypten unter einander und 

mit Palaeodictyon vergleicht. 

Schon Sacco hat darauf hingewiesen, dass die sogenannten Zickzack- oder M-Linien vielleicht nichts 

anderes als unvollendete Palaodictyen seien. Betrachtet man die von ihm 1. c. Taf. I, Fig. 11 gegebene Abbil- 

dung, so sieht maim, dass diesclbe nichts anderes als eine Zickzacklinie darstellt, aus deren Ecken sich 

in ganz ahnlicher Weise gcradlinige Fortsatze entwick'eln, wie dies auch bei Helminthoidea appendicu- 

lata der Fall ist. Zu gleicher Zeit tiberzeugt man sich aber auch, dass diese Hieroglyphe bereits die Basis 

eines Palaeodictyon bildet. Man braucht nur eine ahnliche Hieroglyphe dariiber und darunter zu zeichnen 

und hat ein vollstandiges Palaeodictyou-'Netz fertig. 

Sehr interessant ist die Beziehung, welche zwischen Palacomaeandron und den //-Strichen existirt. 

Fasst man das von Peruzzi abgebildete Palacomaeandron elegans naher ins Auge, so lindet man, dass 

an einer Stelle die Ecken in kurze Fortsatze ausgezogen erscheinen. Dadurch ist aber bereits die i/-Form 

gegeben. (Taf. V, Fig. 7, 7 a) 

Denkt man sich nun alle Ecken in derartige Fortsatze ausgezogen, so erhalt man ein aus £T-Strichen 

bestehendes Band, welches aber die Eigenthumlichkeit zeigt, dass die Verbindungsstriche der einzelnen 

i/-Striche nicht in derselben Linie, sondern immer cinmal etwas hoher und einmal etwas 

tiefer liegen. 

Es ist nun gewiss iiusserst merkwiirdig, dass dies thatsiichlich bei alien von mir beobachteten H-Stri- 

chen der Fall ist. Nicmals liegen die Verbindungsstriche in derselben Linie, sondern sic liegen immer 

abwechselnd hoher und tiefer, und diese Regel wird so strenge eingehalten, dass selbst in jenen Fallen, 

wo ein oder mchrerc Verbindungsstriche ausgelassen sind, der nachste ausgefiihrte jene Position einnimmt, 

welche ihm der Reihenfolge nach zukommt. Es vvcist dies unzweifelhaft auf eine innige Venvandtschaft 

zwischen Palaeomaeandron und den H-Strichen hin. 

Denkt man sich ein Palaeomaeandron, bei dem die einzelnen Strichc nicht unter einem rechten, son- 

dern unter einem stumpfen Winkel zusammenstossen, so erhalt man abermals die Anlage zu einem Palaeo- 

dictyon. 

i  Atti Soc. Ital. di Science nalurali.  Milano. Vol. XXXI, p. 151,  1888. 

- Sacco hat diese verschiedenen Stadien der Entwioklung von Palaeodictyon mit besondercn Namen bezeichnct, 
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Ich habe eine derartige Hieroglyphe thatsachlich nicht beobachtet, wohl aber eine H-IAv\\c, welche 

diesen Charakter zeigte und aus einem derartigen modiflcirten Palaeomaeandron hervorgegangen zu sein 

schien. (Taf. V, Fig. 4.) 

Es fragt sich nun, was sind diese »Graphoglypten« eigentlich ? 

Kriech- oder Frasspuren konnen es nicht gut sein, dagegen spricht sowohl ihre Form als auch ihre 

haufige Discontinuitat. 

Ebensowenig konnen wir sie fur Pflanzen halten, denn wir kennen keine Pflanzen, welche auch nur 

annahernd eine ahnliche Form besassen, und auch hier waren die haufigen Unterbrechungen eine ganz 

unerklarliche Erscheinung. 

Ich glaube auch in der That, dass die Natur dieser Bildungen eine ganz andere ist. 

P'asst man namlich den iiusseren Habitus dieser »Graphog1ypten« ins Auge, so lasst sich nicht ver- 

kennen, dass dieselben eine ganz unverkennbare Ahnlichkeit mit jenen Verzicrungen haben, welche unsere 

Hausfrauen mit kunstfertiger Hand auf Torten anzubringen pflegen. 

Es wird zu diesem Behufe ein dicker Brei aus gestossenem Zucker und Eiweis erzeugt und derselbe 

in eine Diite gefiillt, welche an der Spitze eine Offnung besitzt. 

Indem man nun sanft auf die Diite driickt, tritt der Inhalt derselben in Form einer drehrunden Schnur 

oder eines Fadens aus dieser Offnung hervor, und man ist nun im Stande, mit demselben die mannigfach- 

sten Ornamente oder Zeichnungen auf einem Geback anzubringen. Zickzacklinien, Schneckenlinien, Muster 

a la grec, Schriftziige u. d. g. m. Bisweilen liisst der Druck der Hand nach, oder die Offnung der Diite wird 

verstopft, und indem die Hand in ihrer Bewegung mechanisch weiterfahrt, entsteht eine kiirzere oder lan- 

gere Unterbrechung der Zeichnung. Die abgerissenen Enden der Schnure konnen nun verschieden sein 

nach der verschiedenen Beschaffenheit des Inhaltes. War derselbe mehr breiig, so wird das Ende der Schnur 

kolbig erscheinen und es werden sich untcr Umstanden auch einzelne Tropfen bilden; ist der Inhalt hin- 

gegen zaher Natur, so wird die austretende Schnur sich in einen dtinnen Faden ausziehen. 

Man sieht, die auf solche Weise erzeugtcn Verzierungen zeigen alle wesentlichere Elemente unserer 

»Graphoglypten«. Sie bestehen aus einem stielrunden Faden, sie bilden die verschieden- 

artigsten, aus geraden oder geschwungenen Linien zusammengesetz ten Borduren und 

Muster, sie zeigen haufig Unterbrechungen unci die Enden der Schnure sind in diesem 

Falle entweder kolbig angeschwollen  oder in einen diinn en Faden ausgezogen. 

Legt man nun diese Anschauung derErklarung der »Graphoglypten« zu Gruncle, so ist wohl die niichst- 

liegende Annahme die, dass es Excremente sind. 

Die Excremente der gewohnlichen Arenicola bilden ja bekanntlich lange, stielrundc Sandschniire, 

welche spiralformig zu einem Knauel zusammengewunden sind und eine gewisse Ahnlichkeit mit der vor- 

erwahnten Spirorhaphe zeigen. 

Gleichwohl glaube ich, dass diese Erklarung nicht stichhaltig ware. 

Excremente mtissten zumeist auf der oberen Flache der Banke vorkommen und ihrer Substanz nach 

in der Regel aus dem Material der unteren Bank bestehen. 

Bei unseren »Graphoglypten« findet jedoch das Gegentheil statt. 

Sie flnden sich immer auf der Untcrseite der Banke und ihre Substanz stimmt immcr mit der Sub- 

stanz der oberen Bank iiberein, das heisst sie verhalten sich ganz wie Abgiisse von Hohldrucken oder 

aber wie, im Sinne Saporta's, »en demi relief« erhaltene Pflanzen. 

Durch einen Zufall wurde ich, wie ich glaube, auf die richtige Fahrte gefiihrt. Ich durchblatterte das 

bekannte W'erk: Alder and Hancock, A Monograph of the British Nudibranchiate Mollusca, 1845. 

In diesem Werke ist bei jeder Form auch der Laich clargestellt, welcher der Art zukommt. Dieser 

Laich besteht nun theils aus Bandern, thcils aus diinneren und dickeren Schniiren, welche bald spiral- 

formig eingerollt, bald in der verschiedenartigsten Weise gewunden erscheinen. 

Es fiel mir sofort auf, dass verschiedene dieser Laichschniire in ganz auffallender Weise manchen 

unserer »G raph oglypten« gleichen. 
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So zeigte sich haufig ein diinner, uhrfederartig zusammengerollter Spiralfaden, der grosse Ahnlichkeit 

mit unseren Spirorhaphen besass (Taf. VI, Fig. 4). 
Es zeigten sich dicke Doppelspiralen, ahnlich dem Ceratophycus. (Taf. VI, Fig. 7, 8, 9.) 

Es zeigten sich Schlangenlinien, welche genau den Charaktcr und Habitus von Cosmorhaphe besassen 

(Taf. VI, Fig. 2). 
Es zeigten sich schliesslich Laichschnure, welche der Form nach in jeder Beziehung vollkommen 

mit Palaeomaeandron ubereinstimmten. (Taf. V, Fig. 8.) 
Dieser letztere Fall war es namentlich, welcher mich ausserst frappirte und in mir die Uber- 

zeugung erweckte, dass wir es hier mit mehr als mit bios zufalligen iiusseren Ahnlichkeiten zu thun 

hatten. 
Die einzige Schwierigkeit, welche sich auf den ersten Anblick darbietet, besteht darin, dass die obge- 

nannten Laichschnure gegenubcr den analogen Hieroglyphen von sehr geringer Grosse sind. 

Dieser Umstand ist aber offenbar nicht wesentlich. Die Grosse des Laiches hangt natiirlich von der 

Grosse der Schnecke ab, die Nudibranchier der britischen Meere sind jedoch durchschnittlich kleine 

Formen verglichen mit jenen der tropischen Meere. 

Uberdies sind es auch nicht die Nudibranchier allein, welche ihren Laich in Schniiren und Bandern 

legen, es thun dies vielmehr auch Pleurobranchus, Natica u. a. 

Ich sah in der zoologischen Abtheilung unseres Mus"eums Laichbander, welche eine Breite von 5 cm, 

und eine Lange von 10 cm erreichten und dies sind Masse, welche sich ganz gut mit denjenigen unserer 

Graphoglypten vergleichen lassen. 

Ich glaube daher, dass der Grossenunterschied im vorliegendem Falle kein vvesentliches Moment ist, 

und dass wir berechtigt sind, in den hier behandelten Graphoglypten Laichschnure von 

Sch nee ken zu sehen, welche in derselbenWeise en demi relief auf der Unterseite der Banke 

erhalten sind, wie die kiirzlich von mir beschriebene Halimaeda und viele andere Pflanzen- 

reste, wobei cs fur den Moment nebensachlich erscheint, ob man zur Erklarung dieser Erscheinung sich 

auf die Seite Nathorst's oder Saporta's stellen will. 

Bekanntlich hat Ehlers bereits vor langerer Zeit die Vermuthung ausgesprochen, dass gevvisse pro- 

blematische Fossilien, welche bisher theils als Algen, theils als Wurmspuren angesehen wurden, in Wirk- 

lichkeit Laichschnure von Schnecken seien.' 

Ehlers hatte hiebei jedoch nicht die hier behandelten »Graphoglypten« im Auge, sondern vielmehr 

jenc wurmformigen Objecte, welche man namentlich so haufig in den palaozoischen Schiefern findet, und 

die man gewohnlich unter dem Namen Nereites oder Phyllochorda beschreibt. 

Er verglich diesclben auch keineswegs mit den hier in Vergleich gezogenen Laichschnuren der Nudi- 

branchier, sondern vielmehr mit den Eikapseln von Prosobranchiern. 

Wie bereits zuvor kurz erwahnt, pflegen die Prosobranchiera ihre Eier in hornigen Kapseln einzu- 

schliessen, welche eine Lange von mehreren Centimetern erreichen konnen, und welche im Allgemeinen 

eine theils rohrenformige, theils taschenformige Gestalt besitzen. 

Diese Hornkapseln werden je nach der Art entweder einzeln oder in grossen Massen neben einander 

an Seetang, Steinen, Muscheln und anderen festen Korpern befestigt oder aber auch zu grossen klumpigen 

oder schwammigen Massen zusammengehauft, wie man dies bekanntlich an dem Laich von Buccinum 

undatum sieht, der wohl in keiner Naturaliensammlung fehlt. Es ist dabei zu bemerken, dass diese Eier- 

kapseln aus ciner Substanz gebildet wurden, die imWasser ausserordentlich anschwillt, so dass ein Bucci- 

num einen Laichhaufen zu erzeugen im Stande ist, welcher das Volumen der Schnecke um das 4- oder 

6fache ubertrifft. 

1 Ehlers, Obci' eine fossile Eunice aus Solenhofen, nebst Bemerkungcn iiber fossile Wiirmer uberhaupt.   (Zeitschr. f. wiss. 

Zoologie, XVIII,  1868, S. 438.) 
2 Siehe Lund, Recherches sur les enveloppes d'oeufs des Mollusques gastropodes pectinibranches.   (Ann. Sc. Nat.   2. ser., 

vol. I,  1834, p. 84.) 
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Mit den vorerwahnten Fallen ist die Mannigfaltigkeit der Laichformen der Prosobranchier noch lange 

nicht abgeschlossen. Es gibt Arten, welche ihre taschenformigen Eikapseln an lange Schniire anreihen, wo- 

bei dieselben bald locker an einander gereiht sind, bald aber dicht aneinander gedrangt stehen, einander 

dachziegelartig deckend. Die Kapseln konnen dabei entweder einzeilig Oder zweizeilig angeordnet sein, 

oder sie stehen auch quirlformig oder selbst spiral um cine gemeinsame Achse. 

Denkt man sich nun an einem langen, schlaffen Faden derartige taschenformige Eierkapseln zweireihig 

angeordnet, so kann man sich allerdings vorstellcn, dass ein derartiger Korper einer Phyllochorda ausser- 

ordentlich ahnlich sehen konne. 

Dies war auch das Raisonnement, auf welches Ehlers seine Vermuthung griindete. 

Es muss hiebei jedoch bemerkt werden, dass Ehlers derartige Kapselschniire keineswegs selbst sah 

oder sich auf Abbildungen von solchen bezog, sondern dass er hiebei nur die Beschreibung im Auge hatte, 

welche Lund in seiner vorcitirten Arbeit fiber die Eikapseln von Prosobranchiern gibt. 

Andererseits muss auch hervorgehoben werden, dass Nathorst in seiner bekannten grundlegenden 

Arbeit iiber die Fahrten wirbelloser Thiere (Taf. I, Fig. 3) eine Fahrte von Crangon vulgaris abbildet, 

welche in alien wesentlichen Punkten vollstandlg mit Nereites oder Phyllochorda iibereinstimmt, und ist es 

dadurch wohl sehr wahrscheinlich geworden, dass wenigstens ein Theil dieserVorkommnisse doch Fahrten 

seien. 

Ich mochte hier noch auf ein merkwtirdiges Fossil aufmerksam machen, welches Fischer-Ooster 

unter clem Namen Polycampton alpinum abbildet (Taf. VIII, Fig. 1, 2), und welches ebenfalls eine sehr 

grosse Ahnlichkeit mit Kapselstocken oder Kapselschniircn von Prosobranchiern zeigt. Durch die Giite 

des Herrn Directors E. v. Fellenberg war mir Gelegenheit geboten, das Fischer'sche Original unter- 

suchen zu konnen, und glaubte ich dabei constatiren zu konnen, dass die im Anfange scheinbar zweizeilig 

angeordneten blattformigen Anhange im weiteren Verlaufe in eine spirale Spreite iibergehen. Vergleicht 

man nun den von Esper (Pflanzentbiere, III. Theil, Taf. XXIV), unter dem Namen Tubularia sphaeroidea 

abgebildeten Kapselstock, so findet man an demselben eine ganz ahnliche Erscheinung, indem auch hier 

am unteren Theile einer Achse zweizeilig geordnete, blattformige Anhange stehen, wahrend weiter hinauf 

die Kapseln eine quirlige Anordnung zeigen. (Siehe Taf. VIII, Fig. 3.) 

V. Fucoiden. 

(Chondrites, Phymatoderma u. s. w.) 

In dem Kampfe, welcher gegenwartig in der Auffassung und Deutung der problematischen Fossilien 

zwischen den Anhangern und Gegnern der Nathorst'schen Ansicht entbrannt ist, stehen die Fucoiden fur 

den Augenblick gewissermassen im vordersten Treffen, und viele Fachgenossen, ich nenne unter vielen nur 

Squinabol, welche es aufgegebcn haben, Helminthoiden, Nemertiliten und ahnliche Bildungen fernerhin 

noch dem Pflanzenreiche zuzuzahlen, wollen die Pflanzennatur wenigstens der Fucoiden noch retten. 

Es ist dies im Grunde auch nicht zu wundern. 

Die ausserordentlich regelmiissige, pflanzenahnliche Form dieser Fossilien, verbunden mit dem 

Umstande, dass man morphologisch vollkommen iibereinstimmende, verzweigte Kriechspuren oder Gangs 

bisher in der gegenwartigen Natur noch nicht nachweisen konnte, geben dieser Anschauung einen nicht zu 

unterschatzenden Ruckhalt und lassen die gegentheilige Anschauung gewissermassen als blosse Conjectur 

erscheinen. 

Trotzdem muss ich bekennen, dass wahrend meiner ganzen Rcise, und obwohl ich stets bemiiht war, 

die vorliegenden Thatsachen mit moglichster Unparteilichkeit zu priifen, meine Ansichten nicht ein ein- 

ziges Mai ernstlich ins Schwanken geriethen. 

Die von Nathorst und mir gegen die pflanzliche Natur der Flyschfucoiden und analoger Bildungen 

in andercn Formationen vorgebrachten Argumente haben sich mir in alien Fallen vollstandig stichhaltig 

erwiesen, und war ich daher am Schlusse meiner Reise nicht nur mehr als je von der Richtigkeit dieser 
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Anschauung (Iberzeugt, sondem ich glaube sogar, dass auch die Anhanger der alteren Auffassung, sobald 

sic Gelegenhcit flatten, eine solchc Fiille einschlagigen Materiales zu untersuchen, als mir dies diesmal auf 

meiner Reise moglich war, die Irrigkeit ihrer Anschauung zugeben wiirden. 

Es ist mir auf der ganzen Reise nicht ein einziger Fucoid vorgekommen, der aus kohliger Substanz 

bestanden hatte. 

Das immcr und immer wieder vorgebrachte Argument, dass viele Flyschfucoiden aus kohliger Sub- 

stanz bestiinden, ist in dieser Fassung ganz und gar unrichtig. Die schwarzen Flyschfucoiden, welche man 

hier im Auge hat, bestehen niemals aus kohliger Substanz in dem Sinne, in welchem andere fossile 

Pflanzenrcste aus kohliger Substanz bestehen, sondern sie bestehen aus einem Mergel, der durch fein ver- 

theiltc kohlige Partikelchen schwarz gefarbt ist. 

Derartige, durch fein vertheilte kohlige Partikelchen oft ganz tintenschwarz gefarbte Mergel sind aber 

im Flysch keinc Seltenheit und tinden sich regelmassig zvvischen den Biinkcn, welche derartige schwarze 

Fucoiden enthalten. 

Dicse schwarzen Partikelchen riihren aber offenbar ihrerseits auch nicht von Algen her. Wo immer man 

im Flysch grosserc Fragmente kohliger Pflanzenreste lindet, und dieselben kommen ja in manchen Schichten 

in grosser Menge vor, haben dieselben immer das Ansehen von Fetzen von Grasblattern oder vielleicht 

besser gesagt von Posidonienblattern, niemals aber dasjenige von Algen. Dr. Krasser hat Kohlenpartikel- 

chen aus dem Flysch mikroskopisch untersucht und dabei ein Zellengewebe nachgewiesen, welches nur 

von Phanerogamen, jedoch durchaus nicht von Algen bcrruhren kann. Vor Kurzem wurde in dem bekannten 

Flysch-Steinbruche am Fusse des Leopoldsberges nlichst Klosterncuburg in einer schwarzen, kohligen 

Mergelschichte ein ganzcr, in eine gagatartige Masse veiwandelter, zusammengepresster Baumstamm 

gefunden, der eine Liinge von cincm halben Meter besass. 

Dass Gauge, welche mit solchem kohligen Materiale injicirt wurden, auch selbst kohlige Partikel ent- 

halten miisscn, ist ja ganz natiirlich; cs darf dies aber nun und nimmer verwechselt werden mit an Ort und 

Stelle verkohlten Pflanzenfossilien. 

Ebenso fand ich auf der ganzen Reise nicht ein einziges Exemplar aus dem Gebiete der hier in Betracht 

kommenden Fucoiden, bei dem man hatte entnehmen konnen, dass es vor seiner Einbettung in das Sedi- 

ment einer Bewegung ausgesetzt worden ware. Niemals sah ich cine locale Aufhaufung zusammen- 

geschwemmter Fucoiden, niemals verwirrte, verfilzte, umgebogene oder umgekniekte Aste, niemals 
abgerissene Fragmente. 

Es fanden sich allerdings nicht selten Chondriten, welche zu band- oder strickartigen Massen 

zusammengefiochten waren, aber diese Erschcinung war sicherlich nicht durch eine stattgehabte Bewegung 

hervorgebracht, sondern gehorte offenbar in eine ganz andere Kategorie von Erscheinungen. 

Unter der ausserordentlichen Menge von Flyschfucoiden, welche mir wahrend meiner Reise zu Gesichtc 

kamen, fand ich mit Ausnahme einiger Halimacda-artiger Formen nicht eine Form, welche eine oder die 

andere unserer gewohnlichen Algentypen reprasentirt hatte, sondern immer und immer waren cs die- 

selben bekannten Grundformen des Chondrites affinis, Targioni und mtricatus, welche mit unwescnt- 

lichen Modiflcationen wiederkehrten, und fur welche man, soviel ich weiss, in den jetzigen Meeren keinc 

genauen Analoga kennt. 

Dasselbe gilt aber nicht nur fur den Flysch, sondern ebenso gut fur die Fucoidenfuhrenden Schichten 

a 11 e r F o r m a t i o n e n bis ins S i 1 u r. 

burner waren es nur die aus dem Flysch her bekannten Grundformen, welche mit unwesentlichen 

Anderungen wiederkehrten, und niemals fand man darunter irgend etwas von jenen so charakteristischen 

und mannigfachen Tangformen, welche die Kusten unserer heutigen Meere mitunter mit wahren Waldern 

iiberziehen. 

Das Gewicht allcr dieser Thatsachcn wird aber noch dadurch gesteigcrt, dass es mir wahrend meiner 

Rcise allerdings gelang, in den verschicdcncn Sammlungen eine nicht unbetrachtliche Anzahl wirklicher 

und cchter Algen zu constatiren. 

Denkschriften der mathera.-nalurw. CI. LXII. Bd. g« 
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Alle diese Algen, mit einziger Ausnahme der vorerwahnten Halimaeda-axtigen Formen, kamen nicht in 

Gesellschaft von Fucoiden, sondern in anderen Ablagerungen vor. 

Fast alle diese Algen zeigten in mehr Oder minder deutlicher Weise, dass sie vor ihrer definitiven Ein- 

bettung bewegt worden waren. Die Exemplare waren mitunter aufeinandergehauft, die Aste waren verwirrt, 

verwickelt, umgebogen oder sogar geknickt. 

Alle diese Algen fanden sich ganz nach der gewohnlichen Art fossiler Pflanzen wie gepresst flach auf 

den Schichtungsflachen liegen, und niemals konnte man bemerkcn, dass die Aste in das Gestein 

eindringen, noch viel vveniger aber, dass die ganze Alge das Gestein senkrecht durch- 

wachsen hatte. 

In mehreren Fallen liess sich urspriingliche kohlige Substanz erkennen, und in eincm Falle Hess sich 

dieselbe sogar in der Form eines Kohlenhautchens abheben. 

Alle diese Algen waren sofort als solche zu erkennen, zeigten meist gewisse Structurverhaltnisse des 

Thallus und liessen sich ohne Schwierigkeit an gewisse lebende Algenformen anschliessen. Dabei zeigte 

sich aber durchaus keine solche Einformigkeit, wie bei den sogenannten Flyschfucoiden und Verwandtcn, 

sondern vielmehr die grosste Mannigfaltigkeit, und fast jedes Stiick gehorte einer ganz anderen Familie an. 

Alle diese Urnstande machen es mir nach wie vor unmoglich, in den Flyschfucoiden 

und v e r w a n d t e n V o r k o m m n i s s e n Pflanzen zu sehen, und 1 as s en d i es el b en meiner A n s i c h t 

nach nur die einzige Anschauung zu, dass diese Fossili en urspriinglich verzvveigte Hoh- 

lun gen waren, die nach tragi ich von oben mit anorganischem Scdimente ausgefiillt wurde n. 
So sehr ich nun aueh von der Richtigkeit dieser Anschauung iiberzeugt bin, so muss ich anderseits 

doch auch wieder erkliiren, dass es mir nach Allem, was ich gesehen, nicht gut dcnkbar erscheint, dass 

Bildungen wie Chondrites affinis, Ch. Targioni, Ch. intricatus und Verwandte einfach verzweigte Wurm- 

gange im gewohnlichen Sinne des Wortcs, analog jenen, welche z. B. Goniada maculata erzeugt, sein 

sollten. 

Die ausserordentliche Regel massigkei t dieser Bildungen und ihr immer gleich bleibender typischer 

Charakter scheint mir mit dieser Auffassung nicht gut vereinbar und scheint mir vielmehr darauf hinzu- 

weisen, dass wir in diesen Fossilen Gebilde vor uns haben, welche zu einem ganz bestimmten, spccilischen 

Zwecke angelegt wurden. 

Noch mehr aber als dieses Moment scheint mir ein anderer, bisher nicht vollstandig gewiirdigter 

Umstand in diese Richtung zu deuten. 

Wo immer man Gange im gewohnlichen Sinne des Wortes vor sich hat, findet man in der Regel auch 

Falle, dass dieselben sich durch kreuzen, und wir haben diese Erscheinung in einem vorhergehenden 

Abschnitte selbst bei den so regelmassig fucoidenartig venistelten Gyl indri ten von Hadersfcld beobachtet. 

Ganz anclers verhalten sich aber die eigentlichen Flyschfucoiden und deren Verwandte. Bei diesen 

treten Durchkreuzungcn der Aste nach meiner Erfahrung niemals auf. Ein Fucoides intricatus mag noch so 

reich und dicht verzweigt sein, es mogen die Exemplare noch so dicht nebencinander liegen, niemals habe 

ich es beobachtet, dass ein Zweig den anderen durchwachsen batte. Dieser Umstand will jedenfalls sorg. 

faltig erwogen sein und muss uns davor warnen, diese Fucoiden mit gewohnlichen verzweigten Wurm- 

gangen zu identificiren. 

Einen Punkt mochtc ich hier noch bcriihren, unci dieser bezieht sich auf die Stellung, welche die Fucoi- 

den im Gesteine einncbmcn, wenn sie dasselbe senkrecht zu seiner Schichtung durchwachsen. Ich habe in 

meinen bisherigen Publicationen immer darauf hingewiesen, dass die Fucoiden in diesem Falle stets sozu- 

sagen umgekeh rt im Gesteine stecken und sich gewissermassen wie Wurzeln verhalten. Es ist dies, wie ich 

gefunden habe, auch wirklich die Regel, doch habe ich mich iiberzeugt, dass auch Ausnahmen von clieser 

Regel vorkommen und es thatsachlich Falle gibt, in denen die Fucoiden sozusagen eine normale, auf- 

rechte Stellung im Gesteine besitzen. 

Auf einen derartigen Fall werde ich spader bei Beschreibung der Caulerpa arcuata Sch impcr zuruck- 

kommen und mochte hier nur einen anderen hervorheben, den ich im Bianconc von Tolfa beobachtete. 
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Die Biancone-Platten von Tolfa sind mitunter iiber und iiber mit Hieroglyphen bedeckt, und zwar 

erscheinen dieselben auf gevvissen Schichtflachen hohl, auf anderen aber im Relief. 

Naeh alien diesbeztiglichen Erfahrungen muss man wohl annehmen, dass die ersten Flachen die 

obcren, die letzteren die untercn seien. 

An einem Stticke eines solchen Biancone, welches ich in der Sammlung Herrn v. Bosniaski's fand, 

und dessen Oberflachc iiber und iiber mit hohlen Hieroglyphen aller Art bedeckt war, fand ich nun deutlich 

verzweigte Fucoiden, welchc sich zweifelsohne gegen die mit hohlen Hieroglyphen bedeckte Oberflache 

des Gesteins hin verbreiteten, und welche demnach der gesammten Sachlage nach im anstehenden Gesteine 

cine aufrechte Stellung eingenommen haben mussten. 

Wenn man von Fucoiden spricht, so hat man in der Regel in erster Linie die Fucoiden des Flysches 

vor Augen; gcrade diese zeigen aber zumeist Eigcnschaften, welche sie ausserlich und habituell fossilen 

Pflanzcn ahnlich machen. 

Die Flysch-Fucoiden sind in der Regel dunkel und mitunter durch kohlige Partikelchen sogar 

schwtirzlich gefarbt, sic linden sich haulig (lach gepresst auf den Schichtenflachen liegen, und auch dort, 

wo sie korpcrlich erhalten im Gesteine stecken, bekommt man sie doch niemals in grosserer Ausdehnung 

korpcrlich zu sehen, da die ausfiillende Masse viel weicher ist als das einschliessende Gestein. 

Ganz anders verhalten sich die Sachen jedoch in der Kegel in den mesozoischen Ablagerungen. 

Die Chondriten, welche sich in den Sandsteinen des unteren Lias, in den Sandsteinen und Mergeln 

des braunen Jura linden, sind fast niemals durch Kohlenpartikelchen dunkel gefarbt, sondern zeigen 

zumeist eine lichte Farbe, sie linden sich selten platt gedriickt auf den Schichtflachen, sondern meist kor- 

periich das Gestein durchwachsend, und da sic tibcrdies meist harter sind als das einschliessende Gestein, 

so sieht man sie haulig in grosser Ausdehnung als zierliche, korpcrlich erhaltene Baumchen auf den abge- 

wittertcn Schichtflachen liegen. 

Der allgemcin bekannte Chondrites Boliensis aus den schwarzen Liasschiefern von Boll liegt zwar im 

Allgemeinen den Schichtflachen parallel, doch uberzeugt man sich bei naherer Untersuchung leicht, dass 

dies durchaus nicht strenge der Fall ist und die Aste desselben sich vielmehr sehr haufig auffallend aus 

der Ebene entfernen und gangahnlich nach oben und unten in der Schiefermasse verbreiten. Uberdies ist 

diescr Fucoid trotz seiner im Ganzen horizontalen Lage verhaltnissmassig wenig zusammengepresst, seine 

Zweige zeigen haulig einen ovalen Oder selbst rundlichen Querschnitt und bestehen keineswegs aus irgend 

einer dunklen, kohligen Substanz, sondern aus einem lichtgrauen Mergel, der sich sehr eigenthumlich von 

dem schwarzen Schiefer abhebt. 

Ich glaube, dass in diesen Fallen bereits das aussere, habituelle Verhalten bei jedem Unbefangenen 

Bedenken gegen die pflanzliche Natur dieser Fossilien erwecken miisste. 

Nun aber vollends erst der Chondrites Hechingensis des weissen Jura! 

Dieser Fucoid findet sich in ganz Wtirttemberg an der Grenze zwischen weissem Jura a. und /3, wo er 

eine bestimmte Bank in grosser Mcnge erfiillt. Er ist reich verzweigt, 2—4 mm dick, durchzieht den Kalk- 

stein vollkommen korpcrlich nach alien Richtungen, zeigt meist vollkommen kreisformigen Durchschnitt 

ohne Compression und besteht vollstandig aus dichtem, weissen Kalk. 

Man konnte nun allerdings die Ansicht aussprechen, dass der Chondrites Hechingensis eben eine Kalk- 

alge sci und deshalb so korpcrlich wohlcrhaltcn im Gesteine vorkomme, und Hecr hat dies auch offenbar 

angenommen, indem er diesen Fucoiden als Nulliporites Hechingensis anftihrte. 

Dagegen spricht nun aber vor Allem der Umstand, dass der Chondrites Hechingensis niemals, weder 

makroskopisch noch mikroskopisch irgend eine Structur erkenncn lasst. Schon Giimbel erwiihnt diesen 

Umstand, und ich kann ihn aus eigener Erfahrung nur bestatigen. Ein Diinnschliff aus dem Korper dieses 

Chondriten zeigt unter dem Mikroskopc ein feinkrystallinischcs Geftige, wie der umgebende Kalkstein, ohne 

irgend eine Spur organischcr Structur. 

Noch cine andere Erwagung macht es aber tiusserst unwahrscheinlich, dass das in Rede stehende 

Fossil eine Kalkalge sei. 

51 
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Ware Chondrites Hechingensis wirklich einc Kalkalge wic eine Nullipore, so mochte man bci ihrer 

grossen Verbreitung doch erwarten, sie bisweilen auch selbstandig in anderen Schichtcn, etwa in Mergeln 

oder Sanden als beigemengten Bestandtheil zu linden, wie ja Nulliporen und andere Kalkalgen in alien 

moglichen Schichten gefunden wcrden. 

Dies ist jedoch meines Wissens niemals der Fall. Chondrites Hechingensis tritt iiberbaupt niemals 

selbstandig auf, sondern immer nur in einer bestimmten Kalkbank, und zvvar als ein offcnbar sub- 

ordinirter Bestandtheil der letzteren. 

Von grossem Interesse ware es festzustellen, welche Lage Chondrites Hechingensis im anstehenden 

Gesteine einnehme, was bei der weiten Verbreitung und der auffallenden Form dieses Fossils wohl kciner 

grossen Schvvierigkeit unterliegen vviirde. Mir selbst war die Zeit bereits zu kurz bernessen, als dass ich 

noch an die Losung dieser Frage hatte denken konnen, und sei dieselbe daher den wtirttembergischen 

Geologen wiirmstens empfohlen. 

Ein sehr sonderbares Vorkommen von Chondrites Hechingensis fand ich in der geologischen Sammlung 

Tiibingens. Man denke sich 6—8 unverzweigte, also schnurf5rmige Exemplare von Chondrites Hechingensis 

zu einem Stricke zusammengedreht, so hat man eine Vorstellung von diesem Fossil. 

Bekanntlich findet man auch unter den Flysch-Fucoiden nicht selten breite Formen, welche aus einer 

Verflechtung feiner Chondriten zu bestehen scheinen. Ich habe solche Formen auch wahrend meiner Reise 

vielfach angetroffen. Ein besonders schones Stiick sah ich in der Munchener Sammlung mit der Bezeichnung 

»Cyrolithes, Eocan (Wetze)«. Auf einer roth en Mergelplatte lag ein breiter, bandfdrmiger, unverzweigter 

Fucoid, der aus feinen, vielfach verastelten, griinen Chondriten geflochten erschien. An einer Stelle loste 

sich ein dcrartig feiner Ch on drit aus demConvolut bandformig verflocht ener Ch ondriten 

los und breitete sich als selbststiindiger, frei vcrzweigter Chondrit ahnlich dem Ch. Targioui 

im Gesteine aus. 

In meiner vorerwahnten Arbeit habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass die »geflochtcnen« 

Fucoiden des Flysches in abnlicher Weise entstanden wiircn, wic die Saporta'schcn Gyrolithen und 

sich von clenselben eigentlich nur durch die Erhaltung unterschieden. 

Ich glaube auch, dass dies im Wesentlichcn richtig ist, nur scheint mir der vorcrwahnte Fall strick- 

fdrmig zusammengewundener Chondrites Hechingensis anzudeuten, dass es in einem solchen Fallc gcrade 

nicht nothwendig sei anzunehmen, dass die das Geflecht erzeugenden Wiirmer symbiotisch in der Wand 

einer anderen Wurmrohre gelebt hatten, dass vielmehr Wiirmer auch selbststandig ihre Giinge und Rohren 

zu complicirten Geflechten vereinigen konnen. 

Die bekannten, von Filigrana iwiplexa hergestellten Geflechte geben ja ein sehr naheliegendes Ana- 

logon fur diesen Vorgang. 
Auf den Sandsteinplatten des unteren Lias, sowie auf den Mergeln und Sandsteinen des braunen Jura, 

auf denen neben den bereits vorerwahnten feinen und reichverzweigten Chondriten auch dickere Cylin- 

driten vorkommen, kann man in sehr vielen Fallen in ausgezeichnetcr Weise die Entstehung jener Vor- 

kommnisse beobachten, welche Saporta als Syringodendron beschreibt. 

Sowie namlich ein Chondrit einen Cylindriten beriihrt, sieht man fast regelmassig, wie die Zweige 

des Chondriten sich dem Cylindriten anschmiegen und in grosserer oder geringerer Ausdehnung mit einem 

Geflechte von Chondritesfaden iiberziehen. Die Sammlungen von Tubingen und Miinchen enthalten eine 

Menge der schonsten Beispielc dieser Art und fallt es nicht schwer, diese Erscheinung in den verschieden- 

sten Stadien der Ausbildung zu verfolgcn. 

Man sieht die schonsten Chondriten-Rasen, welche sich gevvissermassen nur an ihrem Rande mit einigen 

wenigen Zweigen einem Cylindriten anschmiegen, und man sieht anderseits dicke, verzweigte Cylindriten, 

welche iiber und tiber mit einer dichten »Chondriten-Schichte« umsponnen sind, welche gar keine 

freien Auslaufer mehr in das Nebengestein aussendet. Zwischen diesen beiden Grenzstadien gibt es aber 

alle moglichen Zwischenstufen, und kann man sich auf diese Weise vollkommen iiberzeugen, dass bei 

diesen Syringodendr en der Cy 1 indri t und die Chondritenschichte zwei ganz vcrsch i cden e 
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Bildungen sind, die im Grunde gar nicht nothvvendig zusammengehoren und von denen 

eine jedc auch selbstandig auftritt, eine Thatsache, die sich allerdings bereits aus den Saporta'schen 

Abbildungen erkennen lasst. 

Der Vollstandigkcit halber mochte ich noch ervvahnen, dass ich in Miinchen einen grossen Baccu- 

li ten-Steinkern aus der Mucronatenkreide von Liineburg gesehen habe, der ganz wie ein Cylindrit von 

einem Chondritengeflechte umsponnen war. 
In der alpinen Trias, mit Ausnahme der Kossener Schichten, gehoren Fucoided zu den Seltenheiten. 

Ein sehr ausgezeichnetes, hieher gehoriges Stuck fand ich indessen in Miinchen mit der Bezeichnung: 

»Vicrberg, Alpine Trias*. 

Es war ein dichter, grauer Kalkstein von fast hornsteinartigem Ansehen mit Abdriicken einer Monotis- 

artigen Muschel, ganz von feinen, schwarzen Fucoiden durchzogen. Der Form nach zeigten dieselben sehr 

grosse Ahnlichkeit mit dem bekannten Flysch-Fucoiden Chondrites intricatus, doch waren sie weniger reich 

verastelt. Vorwiegend waren jedoch nur die Durchschnitte der Aste zu sehen, und erschienen dieselben 

sehr wenig zusammengedriickt, fast kreisrund. 

Es ist dies einer der wenigen Falle, in denen Fucoiden mit anderen Versteinerungen wirklich in einem 

und demselben Stilcke zusammen gefunden wurden. 

Ein zweites, ebenfalls hiehcrgehoriges Stuck fand ich ebenfalls in der Mtinchener Sammlung mit der 

Bezeichnung: »Alpine Trias, Wandergrabcn«. 

Es war ein rothlich grauer Kalkstein, von fingerdicken, wie es schien, verzvveigten Cylindriten durch- 

zogen, die aus feinen Chondritesfaden geflochten schienen. 

Die feinen Chondritesfaden kamen iiberdies auch selbstandig isolirt, frei im Gesteine vor. 

Wir haben hier demnach ein Analogon zu dem vorgeschilderten Nutliporites Hechingcnsis. 

Wie bekannt, linden sich die Fucoiden hauptsachlich in thonigen und mergeligen Gesteinen oder 

aber in dichten Kalksteinen, welche augenscheinlich aus einem Kalkschiamme hervorgcgangen sind. 

Ich war daher einigermassen iiberrascht in Miinchen einen schonen, grossen Fucoiden in einem harten, 

weissen Crinoidenkalk zu linden, der stellenweise ein griesig lockeres Gefiige zeigte und so den Eindruck 

eines »Grobkalkes« machte. 

Das Stiick stammte aus dem Diceraskalke von Obenau bei Kelheim und trug noch iiberdies die 

Bemerkung: »Oberndorfer'sche Sammlung«. 

Der Fucoid selbst zeigte vollstandig das Habitusbild eines Chondrites affinis, was so weit ging, dass 

auch bei dicsem Stiicke einer der erstcn Hauptaste seitlich unverhaltnissmassig entvvickelt war, wodurch 

der Fucoid ein ganz unsymmetrisches Ansehen erhielt, ein Fall, der sich bekanntlich bei Chondrites affinis 

so hiking wiederholt, dass man ihn beinahe typisch nennen konnte. 
Die verzweigten Gange, welche dieser Fucoid bildete, waren 

verbaltnissmassig wenig zusammengedriickt und drangen stellen- 

weise tief in das Gestein ein. Sie waren dabei theilweise hohl, 

theilweise aber von einem gelblichen Mergel erfiillt. Von kohligen 

Substanzen war keine Spur zu entdecken. 

Ein zweiter ahnlicher Fall kam mir ebenfalls in der Miinch- 

ner Sammlung zu Gesichte. Es war ein Stiick eociinen Grobkalkes 

von Grignon, wclcher ganz von beilaufig 5 mm breiten, ver- 

zweigten Fucoidenbandern durchzogen war. Diese Fucoiden- 

bander waren hohl, jedoch ziemlich zusammengedriickt. 

Einen sehr merkwiirdigen und instructiven Fucoiden fand 

ich in der Zuricher Sammlung. Das Stuck trug die Bezeichnung 

»Umgebung Wiens« und diirfte meiner Vermuthung nach aus 

dem   cretacischen Flysch von Lang-Enzersdorf am Bisam- 
berge stammen. (Fig. 5.) 
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Es war ein Stuck hydraulischen Mergels, welches senkrecht zu seiner Oberflache von einem beilaufig 

3 mm weiten verticalen Gange durchsetzt war. (Fig. 5, a.) 

Von diesem verticalen Gange gingen in verschiedenen Abstanden nach rechts unci links wagrechte 

Aste aus, welche sich als Aste von Chondrites affinis im Gesteine verzweigten. 

Betrachtete man den Ursprung dieser Aste naher, so Uberzeugte man sich, dass diejenigen der rechtcn 

und der linken Seite regelmassig miteinander alternirten, und scheint dies darauf hinzuweisen, dass die 

Stellung dieser Astc urn den verticalen Hauptgang eine spirale sei. 

Der verticale Hauptgang sowohL als auch die seitlich verzweigten Nebenaste waren mit dem gewohn- 

lichen griinlich grauen Mergel erfullt. 

Der verticale Gang hat sein urspriingliches Lumen vollkommen bewahrt, erscheint im Querschnitte 

kreisrund und nur der Lange nach etwas geknittert. Die Seitenaste erscheinen hingegen wie gewohnlich 

flach., bandformig. Es ist augenscheinlich, dass das Ganze urspriinglich ein gleichartiges System verzweigter 

Gange darstellte, welche zuerst von oben mit dem griinlich grauen Mergel gefiillt wurden und hinterher 

durch die Wirkung der von oben wirkenden Belastung ihre gegenwartige definitive Form erhielten. 

Der verticale Hauptgang wurde hiebci der Lange nach geknittert, die Seitengange 

aber durch den von oben nach unten wirkenden Druck bandformig flach gepre sst. 

Es ergibt sich hieraus auch von selbst die Erklarung, warum die Flyschfucoiden in der Kegel nur dann 

»korperlich« erhalten erscheinen, wenn sie das Gestein quer durchsetzen, dass sie aber fast immer 

flach gedriickt sind, wenn sie horizontal im Gesteine liegen. 

Hier mochtc ich auch noch eines sonderbaren Fucoiden gedenken, den ich in der Sammlung 

Bosniaski's aus dem Kreideflysch von Rignano sah. Es war dies offenbar die Halfte eines leyer-formigen 

Fucoiden aus der Gruppe der Chondrites Targioni, dessen ein Ast in eincn Spirophytonlappen 

vervvandelt schien. (Fig. 6.) 

Unter den Flysch-Fucoiden des Florentiner Museums fand ich cine sonderbar zweizeilig zackige Form, 

welche als Caulerpites Eseri Heer bestimmt war, und von der ich beistehend eine Skizzc gcbc. (Fig. 7.) Als 

ich das Stuck naher untersuchtc, fand ich zu meiner Uberraschung, dass dasselbe nichts andcrcs als der 

Durchschnitt eines schraubenformigen Spiralganges war. Das Fossil ist zwar seiner Form nach von 

clem wirklichen Caulerpites Eseri Heer's ziemlich verschieden, doch stellt dieser, wie ich mich in Zurich an 

den Heer'schen Originalen tiberzeugte, ebenfalls nur cinen schraubenformig gewundenen Gang dar. Das- 

selbe mochte ich auch noch von ciner dritten Form, dem Heer'schen Caulerpites Lehmanni, halten, von 

dcm ich auch in Florenz mehrere sehr schone P^xemplare sah. Sie waren theils als Gleichenophycus italicns 

Mass., theils als »Zostera-Sam cn« bestimmt. (Fig. 8.) 

4/ft % \'i< 

/ // i t 

tl 
* 

9 
I 

A.\ 

Fig.  8. Fig.  7. Fig. 8. Fig. i). 

Squinabol hat in seiner oft citirten Arbeit' unter dem Namen Bostricophyton cinen sehr 

lichen Fucoiden beschrieben,  der  sich durch  die  sondcrbare Eigenschaft auszeichnet,  dass 
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eigenthiim- 

seine Aste 

i Alghe c Pseudoalghe fossile italiane. (Atti Soc. I.igustica. Sc. Nat. e Geogr. Vol. I,  1890, p. 29 u. 66.) 
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nicht continuirlich verlaufen, sondcrn in einc Reihe isolirter Punkte aufgelost erschei- 

nen. (Fig. 9.) 

Die Sache ist so frappirend, dass man im ersten Augenblicke an cine Tauschung glaubt und, nachdem 

man davon zuriickgekommen, zu der Ansicht neigt, dass es sich hier nur urn einen besonderen Erhaltungs- 

zustand handle. Gleichwohl ist auch dies nicht der Fall und liegt die Erklarung ganz wo anders. 

Squinabol hat namlich gezeigt, dass die Discontinuitat des Fadens nur eine scheinbare und dadurch 

hervorgebracht sei, dass der Faden, anstatt geradlinig zu verlaufen, in einer Spirale verlauft, ahnlich dem 

Spiralfaden in einer Insectentrachiie. 

Ich habe in den italienischen Museen, namentlich in Florenz, vielfach derartige Formen gesehen und 

mich dabci iiberzeugt, dass die Squinabol'sche Erklarung vollkommen richtig sei. In letztcr Zeit habe ich 

diese Form auch bei Wien, und zwar in einem kleincn Steinbruche in der Ranzau nachst Pressbaum 

gefunden. 

Ich glaube iibrigens, dass dieser Erscheinung noch einc allgcmeinere Bedeutung zukommt. 

Ich habe zu wiederholtenmalen hervorgehoben, wie unwahrscheinlich, ja geradezu unmoglich es sei, 

dass zarte, rcich verzweigte Algenrasen, deren Zweige oft nicht dicker als Schweinsborsten sind, in solcher 

Weise in Sediment sollten eingehiillt worden sein, dass sie in dem Gesteinc gleichsam schwimmend sus- 

pendirt erschcincn, ohne dass auch nur ein einziger Zweig aus seiner Richtung gebracht, verbogen, geknickt 

oder abgebrochen ware. 

Ist dies nun schon bei gewohnlichen Chondriten der Fall, was soil man erst sagen, wenn jeder einzelne 

diinnc, fadenformige Zweig eine frcie Spirallinie bildet? Ist es denkbar, dass ein so zarter, feiner Spiralfaden 

sich frei im Gestein schwcbcnd erhalt, ohne zusammengedruckt und mannigfaltig verschoben und deformirt 

zu werden? 

Squinabol bildet in seiner eben citirten Arbeit auch einen cigenthiimlich leyerformigen Chondriten 

ab, den er mit Chondrites furcaius var. recurrcus F. Ooster identificirt und von dem ich beistehend eine 

Copie gebe. (Fig, 10.) 

Ahnliche Icycrformigc Fucoiden sah ich auch mchrfach in der Sammlung Bosniaski's und erlaube 

mir beistehend eine Skizze eincs solchen mitzutheilen. (Fig, 11.) 

Fie tl. 

Fig.  10. 
Fie;   12. 

In der Miinchcncr Sammlung fand ich nun eine aus der IIohenegger'schen Sammlung stammende 

Sandsteinplatte aus dem Karpathenflysch, welche auf der einen Seitc mit sonderbaren dickwulstigen Hiero- 

glyphen-Zeichnungen bedeckt war. Bei nahcrer Bctrachtung stelltc sich heraus, dass das scheinbare Gewirr 

aus einer Menge eigenthiimlich leyerformiger Hieroglyphen bestand, welche die grosste Ahnlichkeit mit 
den vorerwjihnten leyerformigen Chondriten zcigten. (Fig. 12.) 
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Die Ubereinstimmung in der Form ist so gross, dass man wohl berechtigt ist, fur beide Vorkommnisse 

eine ahnliche Entstehungsart vorauszusetzen; icb glaube aber kaum, dass man geneigt sein vvird, die 

plumpen, dickwulstigen Reliefs des Karpathen-Sandsteines auf Algen zuriickzufiihren. 

In der Miinchener Sammlung fand ich weiters ein Fossil, welches mit der Bezeichnung »Buthotrephis 

ramulosus Miller, Untersilur von Cincinnati-Ohio« versehcn war. Es war eine Platte von dichtem, 

grauen Mergelkalke, welche nach alien Richtungen bin von Fucoiden durchzogen erscbien. Die Fucoiden 

waren verzweigt, wenig oder auch gar nicht comprimirt, und ihre kreisrunden Durchschnitte zcigten einer) 

Durchmesser von 2—3 mm. 

Als ich das Stuck naher mit der Loupe betrachtete, war ich nicht wenig iiberrascht zu flnden, dass die 

vorerwahnten Fucoiden eine Rinde besassen, die aus groben Kornern von Quarzsand, sowie aus kleinen 

Muschelfragmenten bestand. Es war genau dieselbe Structur, wie sie die Wohnrohren vielcr Anneliden, 

zum Beispiel Terebella conchylega zeigen. 

Es scheint mir, dass dieses Vorkommen die grosste Bcdeutung fur die Erkenntniss der wirklichen 

Natur der Fucoiden besitzt. 

Ich glaube nicht, dass Jemand geneigt sein wird, das vorliegende Fossil fur eine Pflanzc zu halten; 

gleichwohl wird anderseits Jedermann zugeben miissen, dass sich dasselbe im Ubrigen genau so vcrhalt, 

wie zum Beispiel Chondrites Hechingensis oder aber viele andcre sogenannte Fucoiden. 

Ahnliche Vorkommnisse sind ijbrigens bereits schon friiher, und zwar namentlich von Dawson 

beschrieben worden.l 

So beschrieb dcrselbe im Jahre 1890 untcr dem Namcn Sabellarites trentonensis aus dem sogenanntcn 

Blackri ver-limestone von Pont Clai re bei Montreal Rohren, welche bisweilen verzweigt schienen, 

und deren Wande aus kleinen Steinchcn und aus Muschelfragmenten zusammengesetzt waren. 

Im Jahre 1876 beschrieb derselbe Verfasser unter dem Namen Sabellarites phosphatides ein abnliches 

Vorkommen aus einem Kalksteine der Quebeck-group von Kamouraska, doch waren in diesem Falle die 

Rohren aus phosphorhaltigen Kornern, wie der Verfasser vcrmuthet, aus Koprolithen aufgebaut. 

Endlich hat ebenfalls Dawson bereits im Jahre 1866 ein abnliches Vorkommniss aus der »Hasting- 

group« beschrieben, welche wahrscheinlich dem Huronien angehort. 

Schliesslich mochte ich die Vermuthung aussprechen, dass der von Heer beschriebene Halymenites 

lumbricoides, sowie auch Phymatoderma coelatwm Sap. ebenfalls hieher gehoren. 

In den Flyschbildungen von Rignano bei Florenz hatte ich Gelegenheit, in grosser Menge eincn sehr 

hubschen Fucoiden zu beobachten, welcher mit der von Schimper2 aus dem Eocan des Fahnern inAppen- 

zell beschriebenen und abgebildeten Caulerpa arcuata iibereinstimmt. (Taf.IX, Fig. 1, 1 a) Es bildet dieser 

Fucoid ausserst zierliche Rosetten von 5—7 cm Durchmesser, welche theils als Hohlformen auf der oberen 

Seite der Mergelbanke vorkommen, theils aber nach Art der gewohnlichen Chondriten im Gestein stecken 

und durch Spalten blossgelegt werden miissen. In beiden Fallen ist der Hohldruck des Fucoiden von einem 

schwarzlichcn Mergel erfiillt. Wird dieser Mergel cntfernt, so bemerkt man eine ausserst zierliche Structur, 

indem die einzelnen bandformigen Verzweigungen cles Fucoiden 3—4 Reihen polygonaler Zellen zeigen. 

DieseZellen sind stets stark in die Quere gezogen, in Grosse und Form veranderlich, aber in der Regel sehr 

scharf und deutlich ausgepragt. 

Es ist dies eine .Structur, welche bekanntlich der Fucoidcngattung Phymatoderma zukommt, deren 

bekanntcster Vertreter Phym. liasicum Sch. aus dem oberen Liasschiefer Schwabens ist, und kann man 

daher Schimper nur beistimmen, wenn er in Zittel's Handbuch der Palaeontologie diese Form auch that- 

sachlich zu Phymatoderma stellt. 

Die in Rede stehende Caulerpa (Phymatoderma) arcuata zcigt jedoch noch einige andere Eigenthiim- 

lichkeiten. Betrachtet man die zierlichen, auf der Oberflache einer Mergelplattc oft in grosser Menge gesellig 

1 Dawson, On burrows and tracks of invertebrate animals in Palaeozoic Rocks, and other markings. (Quart. Journ. Gcol. 
Soc. London, XLVII,  1890, p. 595.) 

a Schimper, Paleontologie vcgetalc. Vol.1,   1869, p. 159, tab. Ill, fig. 6. 
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auftretenden Rosetten naher, so bemerkt man, dass ihr Centrum nach unten kegelformig vertieft ist 

und gewissermassen einen kleinen Krater bildet. Die Gesammtgestalt dieses Fucoiden muss daher eine 

flach kegelformige gewesen sein. Wahrend es nun aber bei anderen Fucoiden, welche eine ahnliche Form 

zeigen, Regel ist, dass die Spitze des Kegels nach oben gerichtet ist, so dass die Fucoiden gewissermassen 

verkehrt im Gesteine stecken, ist hier das Umgekehrte der Fall, das heisst, die Spitze des Kegels, respec- 

tive die supponirte Basis des Thallus, ist nach unten gerichtet, und das Fossil zeigt, wenn man es als eine 

Pflanze betrachten will, die naturgemasse aufrechte Stellung. 
Eine weitere Eigenthiimlichkeit dieses Fucoiden besteht darin, dass er in der Regel aus zwei syme- 

trischen Halften besteht von denen jede ihre Zweige bogenformig nach einer Seitc richtet, wodurch eine 

gewisse Ahnlichkeit mit den vorerwahnten leyerformigen Fucoiden hervorgebracht wird. 

Denkt man sich die Hohlform einer derartigen Phymatoderma arcuata abgefonnt, so wird man offenbar 

ein Bild dieses Fucoiden im Relief erhalten. Man wird einen flach kegelformigen, in der Mitte erhabenen, 

aus strahlenformig verlaufenden Zweigen bestehenden Korper vor sich haben, dessen Zweige entsprechend 

den Zellen des Fucoiden mit mehreren Reihen quergezogener, polygonaler Tafelchen bedeckt sind. 

Thatsachlich habe ich nun auch im Mtinchener Museum ein Fossil gefunden, welches vollkommen 

alle die letztgenannten Charaktere in sich vereinigt, so dass ich dasselbe unbedenklich fiir den Abdruck 

eines Phymatoderma halten mochte, wenn es sich auch durch seine bcdcutendere Grosse, die geraden, 

nicht sichelformig gekriimmten Aste, sowie durch eine grossere Regelmiissigkeit der polygonalen Tafel- 

chen von Phymatoderma arcuata specifisch unterscheidet. (Taf. IX, Fig. 2.) 
Wic bekannt, hatZeiller vor einigerZeit eigenthumliche Gange von Gryllotalpa beschrieben,1 welche 

an der Oberflache der Erde in der Form verzweigter, gewolbter, mit schuppenformigen Knoten besetzter 

Tunnels erscheincn, und Nathorst hat ebenfalls derartige Gange beobachtet, deren Erzeuger indess nicht 

eruirt vverden konnte. 

Nathorst hat nun die Vermuthung ausgesprochen, dass manche als Pflanzen beschriebene Fossilien 

und speciell auch die als Phymatoderma beschriebenen und als Algen aufgefassten Korper nichts anderes 

als derartige Gange seien. 

Es lasst sich nun gewiss nicht leugnen, dass die von Zeiller beschriebenen Gange manchen als Pflan- 

zen beschriebenen Fossilien ausserordentlich gleichen, und erscheint es mir auch durchaus nicht unmog- 

lich, dass Manches, was als Phymatoderma beschrieben wurde, moglicherweise auf derartige Gange zuriick- 

zufilhren sein moge. 

Gleichwohl glaube ich, dass diese Anschauung auf die hier in Rede stehenden Vorkommnisse nicht 

anwendbar ist, und zwar ist der Grund hievon sehr einfach. 
Gange, wie sie Zeiller und Nathorst beschreiben, entstehen auf der Oberflache der Erde und die 

schuppige Oberflache des Ganges stellt als aufgewolbte Decke eines Tunnels natiirlich nur eine halbe 

Rohre dar. 

Sollen daher irgendwelche Fossilien als derartige Gange betrachtet werden kdnnen, so miissen die- 

selben an der oberen Flache einer Bank als erhabcne Wiilste erscheinen, und die schuppige 

Structur darf sich eben nur auf der Ob erf la che dieser Wulst zeigen und nicht auch auf der 

unteren Fl ache des Ganges. 

Bei Phymatoderma arcuata stimmt dies jedoch nicht zu. Dieses Fossil erscheint auf der Oberflache 

der Banke nicht erhaben, sondern vertieft, und eine Sculptur, welche ausserlich den Zeiler'schen und 

Nathorst'schcn Gilngen iihneln wurde, konnte nur durch eine Abformung dieser Fossilien auf der unteren 

Seite einer Schichte entstehen. 

Phymatoderma ist iiberhaupt urspri'mglich ein mit zelliger Structur versehener Hohlraum und kein 

schuppiger Wulst. Letzterer entsteht nur secundiir durch Ausflillung. 

Es fragt sich nun, was man eigentlich von diesen sonderbaren Fucoiden zu halten habe. 

1  Zeiller,  Sur les traces d'Inseetes simulant des empreintes vegetale. (Bull. Soo. geol. France. XH,  1884,  p. 676.) 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI, LXII. Bd. 50 
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Diejenigen, welche in den Fucoiden iiberhaupt Pflanzen sehen, erklaren die Zellen fur Sporangien. 

Es ist jedoch klar, dass man Phymatoderma nicht von den iibrigen Fucoiden trennen kann, und wenn 

man bei diesen die Pflanzennatur bestreitet, so muss man dies folgerichtig auch bei Phymatoderma thun. 

Fiir einfache Gange kann man diese Fossilien aber auch nicht halten, denn dies ware mit ihrer regel- 

massigen, so scharf ausgepragten, zelligcn Structur nicht vereinbar. 

Es scheint mir unter solchen Umstanden die Annahme am plausibelsten, dass diese Fucoiden ver- 

zweigte Gange waren, welche zur Aufbewahrung von Eiern dienten, und dass die einzelnen Zellen nicht 

sowohl Sporangien als vielmehr Eierkapseln darstellen. 

VI. Alectoruridae. 

(Gyrophyllites, Discophorites, Spirophyton, Cancellophycus, Taonurus, Physophycus, Rhizo- 
corallium.) 

Indem wir uns der Familie der Alectoruriden zuwenden, als dcren typische Vertreter die Gattung Spiro- 

phyton ' zu betrachten ist, betreten wir das dunkelste und riithselhafteste Gebiet im Reiche der problema- 

tischen Versteinerungen. 

Die Fucoiden werden von den Anhangern der iilteren Schule ganz entschieden fiir Algen gehalten, 

wahrend sie von Nathorst und dessen Anhangern ebenso entschieden fiir verzweigte Fahrten und Gange 

erklart werden, gesttitzt auf die Beobachtung Nathorst's, dass es wirklich Thiere gibt, welche derartig 

verzweigte Fahrten und Gange erzeugen. 

Es stehen sich also hier wenigstens zwei bestimmt formulirte Anschauungen gegentiber, und man ist 

in der Lage, die verschiedenen vorgebrachten Argumente nach der einen oder der anderen Richtung hin zu 

priifen. 

Anders verhalt es sich bei Spirophyton und dessen Verwandten. 

In Beziehung auf diese Fossilien herrscht auch im Lager der iilteren Schule durchaus keine Uberein- 

stimmung, und sehr viele Forscher, welche im Allgemeinen fiir die pflanzliche Natur der Problematica ein- 

treten, sind diesen Fossilien gegentiber im Zweifel. 
Andererseits waren aber bisher auch Nathorst und dessen Jiinger nicht im Stande, eine bestimmte 

Anschauung iiber die Entstehungsweise dieser Korper zu formuliren, und so befinden wir uns diesen Vor- 

kommnissen gegentiber ganzlich fiihrungslos. 

Es war daher nur natiirlich, dass ich diesen Fossilien wahrend meiner Studienreise eine besondere 

Aufmerksamkeit schenkte, und glaube ich auch, dass cs mir dank dem rcichen Materiale, welches ich zu 

untersuchen Gelegenheit fand, gelungen ist, diese Frage urn eincn Schritt weiter zu fiihren und in engere 

Grenzen einzuschliessen. 

Besonders reich an interessanten und instructiven Stticken fand ich die Sammlung mcines langjiihrigen 

Freundes, des Herrn Z. v. Bosniaski in San Giuliano bei Pisa, der sich seit langer Zeit in eifrigster 

Weise speciell mit diesen Fossilien beschaftigt und eine grossere Monographic fiber dieselben vorbereitet. 

Ich fiihle mich demselben daher umsomehr zu Dank verpflichtet, als er mir trotzdem in generosester 

Weise die uneingeschrankte Benutzung und wissenschaftliche Verwcrthung seiner Sammlung gestattete. 

Indem ich nun zu dem Gegenstande selbst tibergehe, muss ich hier vor alien Dingen einer Gattung 

gedenken, welche in der Regel nicht zu den Alectoruriden gestellt wird, meiner Ansicht nach aber in diese 

Familie einbezogen werden muss, und zwar ist dies die Gattung Gyrophytlites. 

1 Ich mochte hier sofort bcmerken, dass fiir die hier als Spirophyton angefuhrtcn Fossilien nach den Rcgeln der Prioritat 
ohne Zweifel derMassalongo'sche Name i^tycos. angewendet werden miisste, wie dies bereits von verschiedenen Seiten mit 

Recht hervorgehobcn worden ist. Wenn ich hier trotzdem bei der Bezeichnung Spirophyton verbleibe, so geschieht dies haupt- 
sachlich aus dem practischen Grunde, weil dieser Name der bezeichnendste und gebriiuchlichste ist. Uberdies wurde er auch von 
mir stets angewendet und furchtete ich, durch einen Wechsel der Nomenclatur einen ohnedies schwierigen Gegenstand moglicher 
Weise noch mehr zu verwirren. 
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Die Gyrophylliten, von denen Heer zahlreiche Arten aus dem Jura, der Kreide und dem eocanen 

Flysch der Schweiz beschrcibt, treten in der Regel in der Form von Rosetten oder Sternen auf den Schicht- 

flachen auf und gleichen auf den ersten Anblick oft tiiuschend dem Abdrucke einer regelmiissigen 
Bliithe. 

Im verflossenen Jahrc wurden von den Herren Baron J. v. Doblhoff und Professor 0. Fugger in dem 

cretacischen Flysch von Bergheim nilchst Salzburg zahlreiche Gyrophylliten aufgefunden und mir zur 

Untersuchung anvertraut. Hiebei stellte sich nun Folgendes heraus: 

1. Dass die einzelncn Blatter der Gyrophylliten bei genauerer Untersuchung in vielen Fallen sehr 

deutlich die bekannte »Besenstructur« der Spirophyton-Lappen crkennen lassen; 

2. dass die Gyrophylliten nicht auf cine Gesteinsflache beschrankt sind, sondern dass dieselben ganz 

wie die Spirophyten das Gestein senkrecht auf die Schichtflache durchwachsen. 

Spaltet man einen Gyrophylliten ab, so flndet man darunter einen zvveiten, dann einen dritten u. s. w. f. 

Schneidct man einen Gyrophylliten in der Mitte senkrecht auf die Schichtungsfliiche durch, so sieht 

man auf der Schnittflachc die Durchschnitte zahlreicher Rosetten dichtgedrangt iibereinanderstehen, wobei 

man zugleich die Beobachtung macht, dass die Rosetten ganz klein beginnen und nach einer Richtung 

hin immer an Grosse zunehmen, so dass die Gesammtgestalt des Gyrophylliten eine kegelformige 

ist. (Taf. VIII, Fig. 7, 8.) 

Auf mein Ersuchen hatten die Herren Doblhoff und Fugger die Freundlichkeit, durch Beobach- 

tungen an Ort und Stelle festzustellen, welche Lage diese kegelformigen Korper urspriinglich im Gesteine 

einnehmen, und stellte es sich hiebei heraus, dass bei der urspriinglichen Lage im Gesteine die Spitze des 

Kegels nach oben, die Offnung der einzelnen Kelche aber nach unten gekehrt sei, ganz ahnlich wie bei 

Spirophyton. 

Der Erhaltungszustand der Gyrophylliten von Bergheim ist ganz derjenige der daselbst in grosser 

Menge vorkommenden Fucoiden, d. h. sie bestehen aus einem schwarzlichen Mergel. 

Bei aller Ahnlichkeit mit Spirophyton zeigen die Gyrophylliten jedoch auch einen erheblichen Unter- 

schied, welcher darinbesteht, dass dieselben keinen spiralen, sondern einen quirligen Bau besitzen, d. h. 

sie zeigen nicht das Bild einer archimedischen Schraube, sondern erscheinen vielmehr das einer Reihe auf- 

einandergestellter Tassen oder Teller. 

Der von Heer aus dem eocanen Flysch des Simenthales abgebildete Gyrophyllitesgaleoidcs zeigt eine 

Achse, an welcher in weiten Zwischenraumen Quirle schmaler Blatter zu stehen scheinen. 

Der Gattung Gyrophyllites offenbar sehr nahestehend und vielleicht sogar mit derselben zu vereinigen 

sind jene Formcn, welche Heer unter dem Namen Discophoriies Fischeri und Discophorites angustilobatus 

aus dem Neocom von St. Denis beschreibt. 
Man sieht auch hier an einer centralen Achse in grosseren Abstiinden Quirle langer, schmaler Blatter 

stehen, ganz wie bei Gyrophyllites galeoidcs, und der wichtigste Unterschied besteht nur darin, dass diese 

schmalen Blatter oder vielmehr blattartigen Fortsatze bei Gyrophyllites frei, bei Discophorites aber an der 

Basis zu einer Scheibe verbunden sind. 
In Zurich hatte ich Gclegenhcit, das Heer'sche Original von Discophorites Fischeri zu untersuchen. 

Hiebei iiberzeugtc ich mich nun, dass die Achse dieses Fossils keincswegs auf einer Schichtflache liegt, 

wie man nach der Abbildung Heer's glauben mochte, sondern dass dieselbe das Gestein ganz deutlich 

s chief durch setzt, und dass die einzelnen Quirle auch in ganz verschiedenen Niveaus im Gesteine 

liegen. 

Lesquereux beschreibt in seiner Coal Flora of Pennsylvania unter den Namen Conostichus Broad- 

headi, prolifer und ornatus kegelformige, quirlig gebaute Steinkorper, welche eine Reihe aufeinander- 

gestellter Tassen oder auch der Strobilus-Form der Medusen gleichen. Auf einem dieser Korper scheint 

deutliche Spirophyton-Stvuctur vorhanden zu sein, und ich glaube, dass auch diese Korper in die Gruppe 

der hier besprochenen Fossilien gehorcn und gewissermassen nur massive Steinkerne grosser Gyrophyl- 

lites- artigcr Bildungen seien, 

52* 
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Moglicherweise gehort die von Fischer-Ooster beschriebene Miinsteria dilatata ebenfalls hieher 

und bereichert so die Gruppe der quirlig gebauten Alectoruriden um eine besonders gigantische, mas- 

sive Form. 

Ich komme nun zu den eigentlichen oder den spiralig gebauten Alectoruriden, als deren Typus das 

bekannte Spirophyton anzusehen ist. 

Das von Hall abgebildete Spirophyton erscheint in der Form einer einfachen archimedischen Schraube 

mit einfachem Rande, und ich habe ganz iibercinstimmende Formen auch vielfach in den italienischen 

Museen aus dem apcnninischen P'lysch und aus dem Biancone von Tolfa gesehen. 

Immerhin ist dies jedoch der seltenere Fall. In der Regel ist der Saum nicht einfach, sondern er erscheint 

wellig, mehr oder weniger tief gelappt, oder die einzelnen Lappen erscheinen selbst zu langen zungen- oder 

rinnenformigen Fortsatzen ausgezogen, ja es kommt sogar der Fall vor, dass diese Fortsatze sich ver- 

zweigen. 
Es scheint hiebei ein gewisser Zusammenhang zwischen der Grosse dcs Fossils und der mehr oder 

minder complicirten Beschaffenheit des Randes vorhanden zu scin. 

Die ganzrandigen Formen, welche ich sah, waren alle klein, die gelappten F'ormen hatten zumeist eine 

mittlere Grosse, wahrend die Vorkommnisse, bei denen die Lappen in lange Bander ausgezogen erschienen, 

meist auffallend gross waren. 

Um ein Beispiel einer auffallend grossen Form zu geben, erwahne ich ein Spirophyton, welches 

Ganavari in der grauen eocanen Scaglia der Umgebung von Camerino auffand, und welches ein 

Prachtstuck des geologischen Museums von Pisa bildet. Bei diesem Spirophyton zeigen die Umgange einen 

Durchmesser von 40 cm, wahrend die vom Rande ausgehenden bandformigen Fortsatze eine Lange von 

1 m erreichen. 

Eine sehr auffallende und ungewohnliche Spiropkyton-Form sah ich im Universitatsmuseum von Genua 

aus der grauen, oligocanen Meeresmolasse von San Giustina. 

Es war eine grosse Form mit dicken Radialrippen und langen, schmalen, bandformigen Fortsatzen. 

Man wurde es nun fur selbstverstandlich halten, dass diese bandformigen Fortsatze eben als einfache 

Fortsetzungen der spiral eingerollten Blattspreite derartig orientirt sind, dass ihrc Flachen nach oben und 

unten, ibre Rander aber seitlich gerichtet sind, woraus weiter folgt, dass, soferne das Spirophyton die Sedi- 

mentbanke senkrecht durchsetzte, die bandformigen Fortsatze auf die Schichtflachen zu liegen kommen 

und man das Gestein im Sinne der Schichtung spalten muss, um sie bloss zu legen. 

Thatsachlich hatten auch alle Spirophyten, welche ich bisher zu untersuchen Gelegenheit gehabt, 

dieses Verhalten gezeigt. 

Ein ganz anderes Verhalten zeigte jedoch das vorerwahnte Spirophyton von San Giustina. Bei diesem 

zeigten alle bandformigen Fortsatze an ihrer Basis eine Drehung um 90°, so dass ihre Flachen seit- 

warts, ihre Kanten aber nach oben und unten gekehrt waren. Sie zeigten dabei in ihrcm weiteren Ver- 

laufe keinerlei Unregelmassigkeit, Verbiegung oder Knickung, sondern sie liefen schnurgerade durch das 

Gestein. Es ist selbstverstandlich, dass man von diesen Bandern auf den Schichtflachen des Gesteines nur 

eine Linie sah, wahrend ihre Flachen nur auf Querbriichen sichtbar wurden. 

Thatsachlich zeigten alle Stiicke dieses Gesteines, welche in der Sammlung vorhanden waren, auf 

ihren Querbriichen diese langen Bander. Einzelne derselben, obwohl nicht vollstandig, zeigten bei einer 

Breite von nur l'5c« eine Lange von 20 cm. 

Eine zweite nicht minder merkwtirdige Platte sah ich ebenfalls in der Universitatssammlung von Genua 

aus dem Tongrien von Sassello, mithin aus demselben Niveau, in welches die Molasse von San Giu- 

stina gehort, und auch das Gestein war ganz ahnlich ein grauer, glimmerig sandiger Merge!. 

Die vorliegende Gesteinsplatte hatte eine Dicke von beilaufig 6 cm und zeigte auf der oberen, wie auf 

der unteren Fliiche das Fragment eines grossen Spirophyton. Man sah eine grossere Anzahl von dicken 

Radialrippen, an welche sich die bekannten fransenformigen Sculpturen anschlossen. Als ich aber die Sculp- 

turen auf beiden Flachen miteinander verglich, bemerkte ich zu meiner Uberraschung, dass sich dieselben 
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vollkommen zu entsprechen schienen; denn nicht nur war die Anzahl der Radialrippen genau dieselbe, son- 

dern auch ihre relative Entfernung und Lage entsprach einander in auffallender Weise. 

Ich untersuchte nun natiirlich die Querbruche der Platte, und siehe da, ich fand auf einer derselben 

ganz wie in der Molasse von San Giustina einen bandformigen Spirophyton-Lappen, der demnach auch hier 

senkrecht im Gesteine steckte. Es schien mir jedoch derselbe mit dem vorbeschriebenen Spirophyton- 

Fragmente in keinem Zusammenhange zu stehen. 

Ich mochte hier nun nochmals auf Grund der im Vorhergehcnden geschilderten morphologischen Ver- 

haltnisse eine Frage aufwerfen und hiebei zuerst an das vorerwahnte, von Canavari beschriebene Vor- 

kommen ankniipfen. 

Wir sehen hier ein Spirophyton, welches 1 m langc, bandformige Fortsatze strahlenformig aussendet. 

1st es denkbar, dass eine frei im Wasser sich erhebende Alge derartige Fortsatze horizontal ausgebreitet 

triigt, ohne dass dieselben sich biegen? Aus was fur einer Substanz miisste eine solche Alge bestehen? 

Dieselbe Frage wiederholt sich in vielleicht noch vcrstarktem Masse riicksichtlich der sonderbaren 

verdrehten Bander beim Spirophyton von San Giustina. Wir haben hier bandformige Fortsatze, welche bei 

einer Breite von 1 -5 cm mehr als 20 cm lang sind, welche mit Rucksicht auf die Spreite, aus der sie her- 

vorgehen, urn 90° gedreht sind, und' welche in dieser Lage vollkommen regelmassig im Gesteine stecken, 

ohne ihrer ganzen Lfinge nach irgcnd ein Abweichen von der Richtung, irgend eine Verbiegung oder 

Knickung zu zeigen. Wie sollten sich Algen von dieser Form im Wasser freifluthend bewegen, ohne Defor- 

mirung erhalten zu haben, und auf welche Weise mussten dieselben im Sedimente vergraben worden sein, 

lira unter solchen Umstanden ihre aufrechte Stellung und ungestorte Form beizubehalten? 

Ich wende mich nun von den ausseren morphologischen Verhaltnissen zu der Structur des Spirophyton. 

In dieser Beziehung mochte ich vor alien Dingen hervorheben, dass man bei Spirophyton, soweit es 

sich um die starkeren Rippen handelt, ebenfalls ein Positiv und ein Negativ, oder aber, urn es richtiger zu 

bezeichnen, dass man ebenfalls erhabene und vertiefte Sculpturen unterscheiden kann, dass jedoch ein 

bestimmter Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Sculpturformen und der Stellung des Fossils 

im Gesteine nicht zu bestehen scheint, so dass man auf einer und derselben Seite des FYissils sowohl 

erhabene als auch vertiefte Sculpturen sieht. 

Das Grundelement der Spirophyton-Structur bleiben immer die bekannten sichelformigen »Besen- 

striche«, doch sind dieselben in der mannigfaltigsten Weise mit radialen, einfachen oder baumformig ver- 

zweigten Rippen verbunden, wodurch oft sehr complicirte und zierliche Sculpturen entstehen. 

Diese complicirteren Sculpturen finden sich namcntlich bei den grosscren, gelappten Formen. Saporta 

hat dieselben vielfach abgebildet und hicrauf seine neue Gattung »Cancellophycus« gegriindet.' 

Nathorst hat die Naturtreue der Saporta'schen Abbildungen in Zweifel gezogen und die Meinung 

ausgesprochcn, dass dieselben sehr idealisirt seien. Ich will es nun durchaus nicht in Abrede stellen, dass 

bei den Saporta'schen Zeichnungen mitunter etwas erganzt ist, dass manche Sculpturen scharfer aus- 

gepragt erscheinen, als dies in der Natur der Fall ist; aber im Allgemeinen kann man, so weit meine Erfah- 

rung reicht, den Saporta'schen Darstellungen den Vorwurf der Ungenauigkeit oder des Idealisirens nicht 

machen, und habe ich im Gegentheile gefunden, dass Saporta bei seinen Abbildungen mit minutioser 

Genauigkeit vorgeht. 
Was speciell die von Saporta gegebenen Abbildungen seines Cancellophycus anbelangt, so glaube 

ich nicht, dass dieselben idealisirt sind, wenigstens nicht in dem Sinne, dass das dargestellte feine Maschen- 

werk nur eine Fiction sei, in Wirklichkeit aber nicht bestehen wiirde. 

Ich habe wenigstens in derSammlung Bosniaski's Exemplare von Cancellophycus gesehen, bei denen 

die gesammte Sculptur bis in das zarteste Detail hinein noch feiner, scharfer und bestimmter ausgepragt 

war, als die Saporta'schen Zeichnungen dies darstellen. Bei einigen von diesen Exemplaren waren zwischen 

den feinen Besenstreifcn oder Fransen Reihen kleiner Zellen so deutlich und bestimmt ausgepragt erkenn- 

Paleont. frar^aise, II. ser. vol. I und Saporta, A propos d. Algucs foss.   1882. 
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bar, wie nur bei Phymatoderma, so dass man sich des Gedankens nicht erwehren konnte, hier miissten 

ebenfalls Sporenkapseln oder Eier gesessen haben. 

Nur in einer Beziehung entspricht die Saporta'sche Darstellung nicht ganz der Natur. Saporta fasst 

namlich die ganze Structur als Rippen auf, welche ahnlich den Blattrippen im Thallus verlaufen. In Wirk- 

lichkeit haben aber nur die dickeren Rippen diesen Charakter. Die feinen Rippen haben, wenn das Stuck 

gut erhalten ist, fast immer den Charakter von Schnitten, und zwar von Schnitten, welche mit einem 

schief angelegten Messer sch ief in das Gestein gemacht wurden, wodurch eben auch hier wieder die 

vorcrwahnte »Kiemcnstructur« entsteht. 

Wie bereits zuvor erwahnt, finden sich die complicirten Structuren namentlich in den Lappen der 

grossen Spirophyton-Arten. Wenn ein solcher Lappen sich jedoch zu einem bandformigen Fortsatze ver- 

langert, so sinkt die Sculptur sofort auf ihre einfachste Form zuriick, d. h. sic bestcht aus einfachen Bogen, 

welche eine ausgezeichnete Kiemenstructur darstellen. 

Heer hat derartige isolirte Bander als Milnsteria beschrieben. 

Eine besondere Beriicksichtigung verdient noch der Rand des Spirophyton. Bei Formen mit ein- 

fachem oder wenig gelapptem Rande scheint derselbe einfach schneidend gewesen zu sein, und die 

Sculptur lasst sich bis zum aussersten Rande verfolgen oder endet auch ohne bestimmte Abgrenzung im 

Gesteine. 

Ist der Rand des Spirophyton jedoch tiefcr gelappt oder gar in -Bander ausgezogen, so erscheint der- 

selbe sehr hauflg von einem breiten, structurlosen Saume umzogen, welcher in manchen Fallen das Ansehen 

eines Wulstes hat. 

Squinabol hat neuerer Zeit eine derartige Form unter dem Namen Zoophycus insignis abgebildet1 

und beschrieben, und halt diesen Saum fur einen knorpelig vcrdickten Rand des Thallus, welcher bestimmt 

war, der Pflanze mehr Halt zu verleihen. 

Zimmermann hat in einem jtingst erschicnenen Aufsatze2 auf die mannigfachen Analogien hinge- 

wiesen, welche zwischen der von ihm beschriebenen Dictyodora und dem Spirophyton bestehen, zugleich 

aber auch als wesentlichen Unterschied hervorgehoben, dass bei Dictyodora die eingerollte Spreite an 

ihrem unteren Rande einen vcrdickten Wulst, den sogenannten Crossopodia-Wulst tragt, wahrend cine 

ahnliche Erscheinung bisher bei Spirophyton nicht beobachtet wurde. 

Ich glaube nun in der That, dass der vorbeschriebene Saum bei Spirophyton morphologisch dem Crosso- 

podia-Wulst bei Dictyodora entspricht und die Analogie zwischen diesen beiden Fossilien damit auch in 

diesem Punkte hergestellt ist. 

In einer im verflossenen Jahre veroffentlichten Mittheilung machte ich,die Bemerkung, dass Spirophyton 

niemals korperlich erhalten vorkommc, sondern stets nur in der Form sculpturirter Absonderungen im 

Gesteine gefunden wurdc. Es ist dies fur die weitaus grosste Mehrzahl der Falle auch ganz richtig, und ist 

dies wohl auch zugleich der Hauptgrund, warum Nathorst und Anclere den Versuch machten, die Ent- 

stehung von Spirophyton auf mechanischem Wege durch Wirbelbewegungen zu erklaren. 

Ich habe mich jedoch auf meiner Reise iiberzeugt, dass diese Art des Vorkommens nicht ohne Aus- 

nahme ist. 
Im Grunde genommen hat bereits Hall bemerkt, dass die Umgange von Spirophyton bisweilen mit 

fremdem Material gefiillt seien3 und Heer hat in seiner Flora fossilis Helvetiae Taf. XLIX Fig. 3 directe 

Steinkerne von Spirophyton (Taonurus) abgebildet und daran die Ansicht gekniipft, dass diese Algen ein 

blasenformiges Laub besessen haben miissten. 
Auch Sch imp er in Zittcl's Palaontologie kniipft an diese Thatsachen an und spricht ebenfalls die 

Vermuthung aus, dass der Thallus von Spirophyton hohl und blasenformig gewesen sei. 

> Alghe e Pseudoalghe italiane. (Atti Soc. Ligust. Vol. I, tav. VI, fig. t) 
2 Zimmermann, Weiteros iiber angezwcifelte Versteinerungen (Spirophyton und Chondrites). 

schrift, 1894, Nr. 30.) 

3 Hal], Contributions to the Paleontology of New  York.  Albany  1863, 8". 

— (Naturwissensch. Woohen- 
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Ich hatte wahrend meiner Studienreise Gelegenbeit, die bekannten Falle von korperlich erhaltcnen 

Spirophyten um einige zu vermehren. 

So fand ich in der Sammlung Bosniaski's ein Spirophyton aus dem Neocom von Tolfa, dessen 

Oberflache von einer circa 2 nun dicken Schichte eines griinlich-graucn Mergcls iiberzogen war, der in 

Folge der Austrocknung in kleine, polygonale Tafelchen zersprungen erschien. 

Noeh deutlicher war diese Erscheinung indess bei den vorerwahnten grossen, eocanen Spirophyten 

Canavari's zu sehen. Hier zeigtcn die bandartigen Fortsatze dcutliche, abhebbare Steinkerne in der Form 

flacher Mergelbiinder, die auf beiden Seiten Abdriicke der Sculptur aufwiesen. 

Hieher mochte ich auch ein Fossil rechnen, welches ich im Miinchener Museum aus den rhatischen 

Mergeln vom Pfonsjoche bei Pertisau sah. Es war dies cin circa 8 mm dicker Steinkem von Taonurus, 

der auf beiden Seiten grobe Sichclstructur zeigte. Der Steinkem fand sich, wie ervvahnt, in einem grauen 

Mergel, bestand selbst aber aus Sandstein. 

Es scheint mir aus alien diesen Thatsachen hervorzugehen, dass die Spirophyten ursprtinglich spiral 

gewundene Hohlungen waren, und scheint es mir wahrscheinlich, dass die stets vorhandene eigenthiim- 

lichc Sculptur durch das Graben undScharren des Thieres hervorgerufen wurde, welches diese Aus- 

hohlungen erzeugte. 

ich mochte in dieserHinsicht namentlich auf die vor Kurzem von Barbour ' aus den miocanen Ablage- 

rungen von Nebrasca unter dem Namen Daimonhelix beschriebenen Fossilien hinweisen, vvelchc, wie ich 

gezeigt habe, hochst wahrscheinlich nichts Anderes als Steinkerne von spiral gewundenen Nagethiergangen 

sind , und welche auf ihrer Oberflache ganz ahnliche sichelformige Sculpturen aufweisen, wie sie sich in der 

Kegel bei kleineren, einfachen, sculpturirten Spirophyten, z, B. dem Spirophyton Eifelieusc Kayser vor- 

iinden. Dass diese Sculptur aber in diesem Falle von dem Scharren und Graben des Thieres herriihrt, kann 

wohl kaum bezweifelt vverden. (Fig. 13, 14.) 

Fig. 14. 
Fig. 13. 

Spirophyton Eifelieusc, Copie nach Kayser. Daimonhelix,  Copie nach Barbour. 

Von grosser Wichtigkeit zur Beurtheilung der Natur von Spirophyton ist bekanntlich die Stellung 

welche diese Fossilien urspriinglich im anstehenden Gesteine einnahmen, und war ich daher selbstverstand- 

lich stets bemiiht, um Daten iiber diesen Punkt zu erhalten. 

In der Natur an Ort und Stelle diesbeziigliche Untersuchungen anzustellen hatte ich keine Gelegenheit. 

Herr v. Bosniaski versicherte mich jedoch, dass bei Tolfa die daselbst massenhaft vorkommenden Spiro- 

phyten eine aufrechte Stellung hatten, und habe ich thatsaehlich einige Stiicke in seiner Sammlung gesehen, 

welche mir wirklich dafiir zu sprechen schienen, dass sich hier die trichterformige Spirale nach oben offne. 

In letzter Zeit ist es mir gelungen, ein derartiges Vorkommen auch bei Wien nachzuweisen. 

An der Strasse, welche von St. Andrii. iiber das Gebirge nach Gugging fiihrt, liegt in der Niihe der 

Tullner und Klosterneuburger Bezirksgrenze cin alter, gegenwartig aufgelassener Steinbruch im eocanen 
Sandsteine. 

1 Barbour,  Notes on a New Order of gigantic Fossils. (Nebrasca. University Studies. Vol. 1,  1892, Nr. 4.) 

- Fuohs, Uber die Natur von Daimonhelix Barbour. (Annalen d. Wiener Hofmuseums,  1893, S. 91.) 
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Man sieht einen Wechsel von lichten Sandsteinbanken und weichen, mergeligen Zwischenschichten, 
welche gegen Stiden zu einfallen. 

Die obere wie die untere Flache mehrerer dieser Sandsteinbanke ist mit maandroiden Wurmspuren 

bedeckt, welche jedoch in dem ersteren Falle vertieft, im letzteren erhaben erscheinen. Durch diesen 

Umstand ist die Orientirung gegeben und derNachweis geliefert, dass die Schichten sich hier in normaler 

Lagerung befinden, d. h. dass die obere Flache der Banke wirklich die obere, die untere wirklich die 
untere sei. 

Unter solchen Umstiinden war ich einigermassen iiberrascbt, auf der oberen Flache einer Bank ein 

flaches Spirophyton zu finden, welches seinen Kelch nach oben offnete und sich demnach, um mich bild- 

lich auszudriicken, in aufrechter Stellung befand. Ich untersuchte den Fall genau und von alien Seiten, 

kam aber immer wieder zu demselben Resultate. 

Es lehrte mich dieses Vorkommen, dass Spirophyton mitunter wirklich auch in aufrechter 

Stellung angetroffen werde, wenn auch, soweit meine Erfahrung reicht, die umgekehrte Stellung 

als die Kegel angesehen werden muss. 

Es ware dringend zu wiinschen, class fiber diesen Punkt auch von anderer Seite verlassliche Beobach- 

tungen angestellt werden mochten. 

Nach Schimper werden zu der Familie der Alectoruriden ausser dem Genus Spirophyton, respective 

den damit mehr oder minder synonymen Gattungen Zoophycus, Taonurus und Cancellophycus noch die 

Gattungen Physophycus und Lophoctenium gerechnet. 

Ich muss gestehen, dass meiner Auffassung nach die Gattung Lophoctenium trotz ihrer grossen habi- 

tuellen Ahnlichkeit mit Cancellophyeus doch nicht gut in diese Gesellschaft passt, und mochtc ich zur 

Begriindung dieser Meinung nur darauf hinweisen, dass, soweit mir bekannt, Lophoctenium immer nur nach 

Art der Kriechspuren auf der Oberflache der Schichten gefunden wird. 

Wenn ich daher fur den Augenblick die Stellung von Lophoctenium in suspenso lassen mochte, so 

m5chte ich dagegen auf eine andere Gattung hinweisen, welche von Schimper in seinem ganzen Werke 

nicht einmal dem Namen nach erwahnt wird, und welche gleichwohl nicht nur sicher in die Familie der 

Alectoruriden gehort, sondern welche geradezu den Schliissel zur Erklarung der ganzen Familie in sich 

fasst, und dies ist die Gattung Rhizocorallium, als dessen Typus das altbekannte Rhizocorallium Jenense 

Zenk. gelten mag. 

Die Grundform eines einfachen Rhizocorallium ist ein hufeisenformig oder U-formig gekriimmter 

Cylinder, zwischen dessen beiden Schenkeln eine Wand ausgespannt ist. Diese Wand ist bedeutend dunner 

als der Durchmesser der Schcnkel und meist scharf gegen dieselben abgesetzt. 

Der bogenformige Cylinder sowohl, wie auch die Wand zeigen eine eigenthiimlich faserige Beschaffen- 

heit, welche den Eindruck hervorruft, als ob der Oberflache steife Borsten eingewebt worden wiiren. Auf 

dem Cylinder oder dem »Randwulst« verlaufen die Fasern im Allgemeinen der Lange nach, indem sie sich 

zugleich zu einem maschigen Gewebe zu verfilzen scheinen. Auf der Verbindungswand verlaufen die Fasern 

meist von beiden Seiten biischelig strahlig gegen die Mitte zu, indem sie sich hiebei auch in der mannig- 

fachsten Weise kreuzen. 

Diese Rhizocorallien kommen in grosser Menge an der Basis des Wellenkalkes an der unteren 

Flache einer Dolomitbank vor, welche daher auch den Namen Rhizocoralliendolomit erhalten hat. Das 

Liegende dieser Dolomitbank, welche iibrigens eine eigenthumlich lockere oder sandige Textur zeigt, ist 

ein grunlich-grauer Gypsmergel. Die Rhizocorallien sitzen nun in dieser Weise an der unteren Flache der 

Dolomitbank, dass ihre Schenkel, nach oben gerichtet, in die untere Flache der Dolomitbank ubergehen, 

wahrend ihr convexer Theil, nach abwiirts gerichtet, frei im Gypsmergel steckt. Manche dieser Rhizocoral- 

lien stehen geradezu senkrecht auf der Unterfliiche der Bank, andere haben eine mehr oder minder schiefe 

Lage, wahrend es auch solche gibt, welche ziemlich horizontal zur Schichtflache zu liegen scheinen. Das 

Merkwiirdigste an diesen Rhizocorallien des Wellenkalkes aber ist, dass sie nicht nur in grosser Masse 

gesellig nebeneinander sitzen, sondern dass sie sich auch in der mannigfachsten Weise gegen- 
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so   wie sich   haufig  Wurmgange   oder   Cylindriten   durch- genau 
kreuzen. (Taf. VII. Fig. 3.) 

Das Material, aus dem diese Rhizocorallien bestehen, stimmtgenau mit dem Materiale tiberein, aus dem 
die dariiber liegende Dolomitbank besteht, und hat es daher den Anschein, dass diese Rhizocorallien, 
urspriinglich in dem Gypsmergel ausgegraben, hohle Taschen gewesen waren, welche von 
oben her mit dem Materiale dcr dariiber zur Ablagerung gelangten Schichten ausgefiillt 
vvurden. 

Die dichtgedrangte, gesellige oder nesterweise Anhaufung, welche das Rhizocorallium Jenense an der 
unteren Flache des Rhizocoralliendolomites meistentheils zeigt, vor Allem aber das gegenseitige Durch- 
wachsen der einzelnen Individuen erzeugcn in der Regel em derartiges Gewirre von faserigen Wtilsten und 
Hauten, dass es schwer wird, darin die wirkliche Grundform zu erkennen, und ist dies jedenfalls der Grund, 
dass diese einfache Grundform den wenigsten Fachgenossen bekannt ist, und einzelne wohlausgebildete 
Individuen von Rhizocorallien, wenn sie vereinzelt vorkommen, in der Regel gar nicht als solche erkannt 
werden. 

So fand ich im Museum von Tubingen eine grosse Anzahl einzelner Rhizocorallien, von denen jedoch 
kein einziges als solches bestimmt war. Es hiess entweder: »Hufeisen« oder »problematischer, huf- 
eisenformiger Korper«, oder schliesslich kurzvvegs nur »Problematicum«. Saporta bildet echte Rhizo- 
corallien unter den Namen Taonurus Panescorsii und T. ultimus ab, und Professor Lomnicki hat vor 
einiger Zeit ein ganz typisch ausgebildetes Rhizocorallium aus der galizischen Kreide unter dem Namen 
Glossifungites saxicava beschrieben. 

Unter den vereinzelten Rhizocorallien der Tiibinger Sammlung fand ich einige Formen, welche von der 
im Vorhergehenden gegebenen Beschreibung etwas abwichen, und will ich dieselben kurz charakterisiren. 

Bei einem ziemlich grossen, hufeisenformigen Rhizocorallium aus dem Nimschweiler Kalkbruche in 
Zvveibriicken (Muschelkalk) erschien der Randwulst nicht cylindrisch, sondern abgeflacht und zeigte iiber- 
dies auf der einen Seite ein medianes, leicht eingesunkenes Band. Da ausserdem die beiden Schenkel des 
Randvvulstes nicht geradlinig gestreckt waren, sondern etwas geschwungen verliefen, gewann dieser Rand- 
wulst eine auffallende Ahnlichkeit mit dem Steinkerne einer Ncmertilites-Spur. 

Bei einem anderen Exemplare aus demselben Fundorte erschien der Randwulst grob gegliedert 
und die Verbindungswand nicht faserig, sondern mit der vorerwahnten kiemenartigen Miinsteriastructur 
versehen, wobei iiberdies die einzelnen dachziegel- oder kiemenartig iibereinander liegenden Blattchen eine 
sehr feine, radiale Streifung zeigten. 

Bei einem dritten Rhizocorallium, welches aus dem Wellenkalke von Krailsheim stammt, zeigte der 
Randwulst die gewohnliche Fasernstructur, wahrend die Verbindungswand an ihrem oberen Theile Miin- 
steria-artige Kiemenstructur zeigte, die aber nach unten in gewohnliche Fasernstructur tiberging. 

Ein hufeisenformiges, etwas verschobenes Rhizocorallium aus dem Lias von Betzingen zeichnete sich 
durch den Umstand aus, dass alle Fasern paarig auftraten. 

Ferner mochte ich hier noch einige Fossilien anschliessen, welche sich bereits weiter von den typi- 
schen Rhizocorallien entfernen, aber doch eine gewisse Verwandtschaft mit denselben zu besitzen 
scheinen. 

So fand ich unter der Bezeichnung »Stangelige Absonderung im Wellenkalk* etwas flach 
gedriickte, unregelmassig langsrunzelige Cylindriten von beilauflg 3 cm Durchmesser. Fines von diesen 
Stiicken war hufeisenformig gebogen und sah ganz so aus wie der Randwulst eines Rhizocorallium ohne 
Verbindungsspreite. 

Saporta1 bildet unter dem Namen Gyrolithes Holsteini ebenfalls einen U-formig gebogenen Cylin- 
driten ab, welcher ganz die Fasernstructur des Rhizocorallium zu besitzen scheint und ganz wie ein Rhizo- 
corallium aussieht, dem die Verbindungswand fehlt. 

1  Organismcs probl. PI. V, fig. 6. 

iJenkschriften der mathem.-naturw. CI.  LXII. Bd. 53 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



418 The odor Fucks, 

Schliesslich erwahne ich noch aus dem Muschelkalke von Jena ein Fossil, welches ich nicht besser zu 

charakterisiren weiss, als indem ich sage, es sah aus wie ein gerade gestreckter Randwulst eines Rhizo- 

coralliu-m. Die Fasern licfen in diesem Falle jedoch nicht der Range, sondern der Qucere nach. 

Diesen zumeist von mir selbst gemachten Beobachtungen miJchte ich nun im Nachfolgenden noch cine 

kurze Besprechung einer Anzahl von anderen Autoren beschriebener, hiehergehoriger Vorkommnisse 

anfiigen, da durch dieselben das zuvor Gesagte mehrfach erweitert und erganzt wird. 

So beschreibt Saporta ' unter clem Namen Taonurus ruellensis einRhizocorallhim, welches Crozier 

im oberen Jura von Rue lies (Charente) auffand, und welches sich durch eine auffallende Unregelmassig- 

keit der Gestalt auszeichnet. 

Das eine von Saporta abgebildete Exemplar zeigt birnformige Gestalt, in welcher der Gegensatz 

zwischen Randwulst und Spreite nur wenig ausgepragt ist, so dass das Ganze wohl eben so gut zu Physo- 

phyais gestellt werden konnte. Von der einen Seite des Randes gehen zwei Cylindrites-artige Fortsatze aus, 

welche Saporta fur Knospen halt, die aber meiner Ansicht nach nur Seitengange sind, die von der Central- 

hohlung aus gegraben wurden. Auf dem entgegengesetzten Rande liegt ein, nach der Zeichnung zu urtheilen, 

offenbar spiralformig gewundener Korper, dessen Beziehung zu dem Hauptkorper nicht klar ist. 

Das zvveite Exemplar ist noch unregelmiissiger. Hier ist zwar der Gegensatz von Wulst und Spreite 

deutlich ausgepragt, der Wulst ist jedoch nicht regelmassig U-formig gebogen, sondern scheint an zwei 

Punkten geknickt. Uberdies gehen auch von diesem Wulste zwei Cylindrites-artige Fortsatze aus, von denen 

einer sich in eine andere Spreite auflost. Nach der Abbildung, und noch mehr nach der Beschreibung zu 

urtheilen scheint das Ganze ein ziemlich regelloses Haufwerk von Cylindriten und dazwischen ausge- 

spannten Spreiten zu sein, ein Vorkommen, welches sich nur schwer mit der Vorstellung eines Orga- 

nismus vereinigen lasst, welches jedoch leicht verstandlich wird, wenn man das Ganze fur ein Convolut 

unregelmassiger Grabungen auffasst. 

Dafiir, dass man in diesen Pseudofossilien eigentlich nur taschenformige Grabungen vor sich habe, 

spricht auch der Umstand, dass diese Gegenstitnde im Gesteine auch thatsachlich nur alsHohlungen 

auftreten, so dass die von Saporta gegebenen Abbildungen nur nach Abgussen entworfen sind, die man 

nach den Hohldrucken ktinstlich darstellte. 

Im verflossenen Jahre beschrieb Hosius ein neues Vorkommen von Rliizo cor allium aus dem Walder- 

thone von Gronau in Westphalen unter dem Namen Rh. Hohendali.'1 

Bei Gronau findet sich ein isolirtcr, kuppenformiger Aufbruch des Wealden, welcher der Hauptsache 

nach aus Mergelbanken mit Siisswasser-Conchylien besteht. 

Den Mergelbanken eingeschaltet findet sich an einer Stelle eine Bank von braunem Thoneisensteine, 

welche marine Conchylien enthalt. _ 

Die Untcrseitc dieser Thoneisensteinbank ist es nun, welche nebst mannigfachen rathselhaften 

Wulstigkeiten und hieroglyphischen Sculpturen auch die vorerwahnten Rhizocorallien tragi 

Dieses RMzocorallium zeigt ganz die typische Bildung dieser Gattung, einen bogenformigen Wulst und 

eine verbindende Spreite, beide in der oben geschilderten Weise grob gefasert. 

Die Stellung dieser Rhizocorallien ist stets derart, dass sie senkrecht auf der Unterflache der 

Bank stehen, die Wolbung des Bogens nach unten gerichtet. Eigenthiimlich ist es dabei, dass diese Rhizo- 

corallien sclten einzeln vorkommen, sondern meistentheils zu zwei oder drei in einer oft anscheinend schr 

regelmassigen Weise gruppirt sind, dergestalt, dass die zusammen zu bcstimmten Gruppen vereinigten 

Exemplare einen langercn oder kiirzeren Theil ihrer Schenkel gemeinsam besitzen. 

Besonders haufig kommt eine Gruppirung zu dreien vor und werden diese Vorkommnisse von den 
dortigen Arbeitern „Dreibeine-< genannt. 

1 Saporta,   Nouveaux documents rclatifs  aux organismes problematiques   dos anciennes   mers.    (Bull.  Soc.  Geol. France, 
1887, p. 286, pi. Ill-VII.) 

2 Hosius, Uber marine Schichten im Walderlhon von Gronau (Westphalen) und die mit dcnsclben vorkommenden Bildungen 
(Rhizocoralliu-m Hohendali, sog. Dreibeinc).   (Zeitscbr. Deutsch. Geol. Ges. XLV,  1893, S. 34.) 
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Ein gegenseitiges Durchwachsen der Exemplare, wie es im Muschelkalke beinahe die Regel ist, scheint 

hier nicht beobachtet worden zu sein. 

Die Substanz dieser Rhizocorallien ist genau derselbe braune Thoneisenstein, aus welchem die dariiber 

liegende Bank besteht, und erscheincn iiberhaupt die Thoneisensteinbank und die an der Unterfiache ange- 

hefteten Rhizocorallien wie aus einem Gusse hcrvorgegangen. Nicht selten findet man auch in der Substanz 

der Rhizocorallien dieselb.cn marinen Conchylicn, wie in der Bank selbst. 

Es scheint demnach auch hier, dass die Rhizocorallien ursprungiich hohle Taschen waren, welche in 

dem unteiiiegenden Mergel ausgegraben und von obcn mit dem Materiale der dariiber liegenden Bank aus- 

geftillt wurden. 
Von bcsondcrem Interesse ist ein von Devvalque in der weissen Kreide von Anzin (Dep. du Nord) 

aufgefundcnes und Taonurus Saportai genanntes Rhizocorallium, welches von Saporta eingehender 

beschrieben wurde.' 

Nach der von Saporta (Algues foss. pag. 45) gegebenen Darstellung finden sich die Rhizocorallien an 

dieser Localitat ohne erkennbare Ordnung in den verschiedensten Stellungen in der weissen Kreide, bestehen 

selbst aber nicht aus weisser Kreide, sondern viclmehr aus einer quarzigen, glauconitischen Sub- 

stanz. Die meisten dieser Rhizocorallien zeigen eine ausgesprochene U-Form, andere aber sind etwas 

ungleichseitig und zeigen dieselbc ohrformige Gestalt wie ein Taonurus Panescorsii. 

Merkvviirdig ist, dass mehrere dieser Rhizocorallien, als flache Korper betrachtet, nicht vollkommen 

eben sind, sondern leicht sattelformig gekriimmt crscheinen, so dass man eine hohle und eine gewolbte 

Seite unterscheiden kann. 

Endlich beschreibt Saporta noch ein weiteres Rhizocorallium, welches aus dem oberen Miociin von 

Alcoy in Spanien stammen soil, und welches Saporta mit Bezug darauf Taonurus ultimas nennt.2 

Dieser Taonurus ultimus kann als ein wahrer Typus eines Rhizocorallium bezeichnet werden und 

zeichnet sich durch seine regelmassig U-formige Gestalt, durch seine bedeutende Grosse, durch die massive 

Form der Randwulste, sowie durch seine grobe Faserung aus. Bemerkenswerth erscheint, dass die Verbin- 

dungsspreite nicht genau in der Mitte der beiden Schenkel, sondern etwas nach einer Seite verschoben aus- 

gespannt erscheint, so dass das Object zwei etwas verschiedene Seiten aufweist. 

Auf der cinen Seite erscheint der Gegensatz zwischen VVulst und Spreite weit mehr markirt als auf der 

anderen, Oder, wenn man will, die eine Seite scheint mehr ausgehohlt, die andere mehr abgeflacht. 

Auch bci diesen Rhizocorallien kommen, vom Randwulste entspringand, Cylindrites-artigeFortsatze vor. 

Bemerkenswerth erscheint mir noch, dass man auf dem Randwulste ausser den gewohnlichen Fasern 

an einzelnen Stellen geschUingelte Furchen von offenbar ganz anderer Natur verlaufen sieht, welche ich fiir 

feine Wurmgange halten mochte; dieselben sind namentlich auf dem oberen Theile des pi. VI, fig. 1, abge- 

bildeten Exemplares deutlich zu sehen. 
Aus was fur einem Materiale dieser Taonurus -ultimus besteht, gibt Saporta leider nicht an, doch 

erwahnt er, dass die Stiicke, nach der anhangenden Substanz zu urtheilen, offenbar aus einem kreidigen 

Gesteine ausgelost wurden. 

Ich komme nun zur Besprechung eines Vorkommens von Rhizocorallium, welches unter hochst sonder- 

baren und eigenthumlichen Verhaltnissen auftritt und ein ganz unerwartetes Licht auf die Natur dieser 

Korper wirft, es ist dies jenes bereits zuvor erwahnte Rhizocorallium, welches im Jahre 1886 von Professor 

Lomnicki unter dem Namen Glossifuugites saxicava aus der Kreide Galiziens beschrieben und abgebildet 

wurde.11 

Einige Exemplare dieses Glossifungites aus der Umgebung von Lemberg, welche ich der Giite des 

Herrn  Professors  Lomnicki verdanke,   sowie  mehrere  mit Glossifungiten  erfiillte Gesteinsstiicke   von 

1 Algues fossiles. PI. VIII, fig. 2, 3. 
"  Saporta,  Nouveaux  documents  etc. 
:! Lomnicki, Die tertiaren Siisswasserbildungen in Galizisch-Podolien. (Bericht der physiogr. Commission d. Akad. d. Wiss. 

Bd. XX,  S. 52, Taf. Ill, Fig. 64, Krakau  1864) 

53 " 
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Rukow bei Pomorzany, welche sich in der hiesigen palaontologischen Universitatssammlung vorfanden, 

und welche mir Professor Wa agen freundlichst zum Studium iiberliess, setzen mich in den Stand, mir aus 

eigener Anschauung ein Urtheil liber dieses Fossil zu bilden. 

Die mir aus der Kreide von Lemberg vorliegenden Stucke von Glossifungites waren aus dem einschlies- 

senden Kreidemergel losgelost und zeigten im Allgemeinen eine sehr grosse Ahnlichkeit mit jenem Rhizo- 

corallium, welches von Saporta unter dem Namen Taonurus ultimus aus dem Miocan von Alcoy 

beschrieben wurde; nur war der Gegensatz zwischen Randwulst und Verbindungswand nicht so scharf 

ausgepragt und die faserige Structur in Folge des groben Materiales weniger deutlich zu sehen. 

Das Material, aus welchem diese Glossifungiten bestanden, war ein grober Quarzsand, der aus 

grossen, abgerundeten Kornern eines griinen und nur stellenweise gelblich verfarbten Fettquarzes zusammen- 

gesetzt war, so dass das Gestein auf den ersten Anblick den Eindruck eines Oolithes machte. 

Als Cement fand sich ein weisslicher, kreidiger Mergel. Dieses ganz eigenthiimliche und charaktcri- 

stische Gestein, aus dem die Glossifungiten bei Lemberg bestehen, stimmt aber vollstandig iiberein mit dem 

miocanen Sandsteine, welcher das unmittelbar Hangende der Glossifungitenschicht bildet, und geht hieraus 

hervor, dass die Glossifungiten einmal taschenformige Hohlungen im Kreidemergel gewesen sein mlissen, 

welche von oben her mit dem miocanen Meeressande angefiillt wurden. Dass dem wirklich und thatsach- 

lich so sei, geht wohl.zum Uberflusse aus der Beobachtung Lomnicki's hervor, dass die in dem miocanen 

Sande nicht seltenen Fossilien bisweilen auch in dem Materiale der Glossifungiten nachgewiesen werden 

konnen. 
Erwahnenswerth ist bei diesen Glossifungiten noch, dass sie nicht ganz symmetrisch gebaut sind, viel- 

mehr eine mehr ausgehohlte und eine mehrflache oder selbst gewolbte Seite erkennen lassen, und erinneit 

dies lebhaft an eine ahnliche Ungleichseitigkeit, welche nach Saporta die Rhizocorallien aus der weissen 

Kreide von Anzin erkennen lassen. 

Bei den Stiicken von Rukow, welche ich durch Professor W a age n aus der Universitatssammlung 

erhielt, waren die Glossifungiten nicht aus dem Muttergesteine ausgelost, sondern steckten noch in dem- 

selben. Es lagen mir im Ganzen drei Stucke vor. Das Muttergestein war ein harter, lichtgrauer Mergel, wie 

er gewohnlich das oberste Glied der Kreide in Galizien bildet. Dieses Gestein nun war in alien drei Stiicken 

von Glossifungiten vollstandig erfiillt. Sie steckten darin in den verschiedensten Richtungen, doch konnte 

man trotzdem bemerken, dass sie eine bestimmte Hauptrichtung beibehielten. Ihre Form stimmte vollkommen 

mit jener des Saporta'schen Taonurus ultimus iiberein, so dass die von Saporta gegebene Abbildung 

dieses Fossils ebensogut einen Glossifungites saxicava Lomn. darstellen konnte. Das Material, aus welchem 

die Glossifungiten von Rukow bestehen, ist ein ahnlicher Quarzsand wie bei jenem von Lemberg, nur ist 

das Korn des Gesteines viel feiner, und in Folge dessen ist auch die faserige Sculptur, welche an den Lem- 

berger Exemplaren in Folge der fast conglomeratischen Beschaffenheit ihres Materiales nicht zu sehen war, 

hier in ganz ausgezeichneter Weise erhalten. Die Farbe des Sandes ist hier auch zumeist gelb, doch ist es 

sehr auffallend, dass eigentlich nur jenes Material diese P'arbe besitzt, welches den Randwulst bildet, 

wahrend der Sandstein, aus welchem die Verbindungswand besteht, grau ist und sich in der Farbe nur 

wenig von dem grauen Kreidemergel unterscheidet. Diese auffallende Eigenthtimlichkeit ist so constant, 

dass sie einen bestimmten Grund haben muss, wenn wir uns iiber die Natur clerselben vor der Hand auch 

gar keine Vorstellung machen konnen. Eine Folge dieser Eigenthtimlichkeit ist es iibrigens, dass man bei 

einer fliichtigen Betrachtung in Querschnitten die Verbindungswand leicht iibersieht. Man sieht eben nur 

die beiden gelben Scheiben, welche den Querschnitten der beiden Schenkel des Randwulstes entsprechen, 

wahrend die graue Verbindungswand sich durch ihre mit dem Muttergesteine iibereinstimmende Farbung 

der Aufmerksamkeit entzieht. Bei naherer Betrachtung erkennt man dieselbe allerdings sofort an der Ver- 

schiedenheit des Materiales. (Taf. VII. Fig. 1, 2.) 

Wie erwahnt, stehen die Glossifungiten mitunter in grosser Zahl gedrangt beisammen und bertihren 

sich bisweilen so nahe, dass sie seitlich ineinander verfliessen, doch habe ich keinen Fall constatiren konnen 

dass der eine den anderen durchwachsen hatte, wie dies bei Rhizocorallium Jenense fast die Regel ist, auch 
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konnte ich keine regelmassige Gruppirung erkennen, wie sie Ho si us von seinem Rhizocorallium Hohen- 

dali beschrieben. Die einzelnen Glossifungiten erscheinen daher fast immer als seibststandige und unab- 
hangige Individuen. 

Die bisher bekannt gewordenen Vorkommnisse von Rhizocorallien erschienen in weichem Mergel ein- 
gebettet, so dass man stets nur die Steinkerne vor sich hatte. 

Nur der von Saporta aus dem Jura von Ruelles beschriebene Taonurus ruellensis (Rhhocorallium 

ruellense) macht hievon eine Ausnahme, indem derselbe ursprunglich als Hohldruck in dem harten Kalk- 

steine erschien, von dem die abgebildeten Objecte erst durch Abformung kiinstlich erzeugt wurden. 

Bei Glossifungites saxicava kommen beide Falle vor. Ist der Mergel, in dem sie eingebettet sind, weich, 

so zerfallt derselbe in der Regel und man erhalt nur die Steinkerne; ist derselbe jedoch hart, so kann man 

die Glossifungiten herauslosen und erhalt man ein Bild der ursprtinglichen Hohlung. 

Wie nicht anders zu erwarten, erscheint diese Hohlung als ein getreuer Abdruck der Glossifungiten 

und zeigen sich an den Wanden, an Stelle der Fasern, scharf eingeschnittene Linien. Diese eingeschnittenen 

Linien sehen ganz so aus, wie durch Kratzen und Scharren mit einem spitzen Werkzeuge erzeugt, und 

glaube ich daher auch, dass sie durch das Scharren des Thieres hervorgebracht wurden, welches 

diese Taschen grub. Die Fasern aber, welche die Oberflache der Rhizocorallien bedecken, waren auf 

diese Weise nur der Abdruck von Scharrspuren. 

Professor Lomnicki hatte die grosse Gtite, mir von seiner bisher nur in polnischer Sprache erschie- 

nenen Beschreibung seines Glossifungites eine deutsche Ubersetzung zu iibersenden, und glaube ich am 

besten zu thun, dieselbe zur Bekraftigung und Vervollstandigung des eben Gesagten hier wortlich zu 
wiederholen: 

»Glossifungites saxicava n. sp. 

Lange (Max.) = 12     cm 

Breite      „     ==   8      „ 

Dicke      „      =   1 • 5   „ 

Unmittelbar im Liegenden des Tertias finden sich an einigen Punkten des podolischen Plateaus auf 

und in der Grenzschichte der Kreide zungen- oder hufeisenformige Hohldriicke, die manchmal bis 2 dm tief 

in dieselbe eindringen und mit grobem, glattkornigem Sande angefullt sind. Die eine Oberflache (die untere, 

d. i. concave, wenn sie horizontal liegen) der besser erhaltenen Exemplare ist glatter mit wulstartig ver- 

dickten Randern und bcsitzt eine langlich concentrische, an den Randern selbst (im Sinne ihrer Langs- 

richtung) parallele Streifung; die andere Oberflache (obere, d. i. ebene oder schwach convexe) bestfzt nur 

schwach verdickte Rander und die Sandkorner sind bedeutend grober (vvenigstens an Lemberger Exem- 

plaren) als an der unteren, concaven Seite. 
Diese eigenthi'imlichen Bildungen kann man nur als felsbohrende Schwamme betrachten. Sie sind fur 

das Liegende des hiesigen Tertiars hochst charakteristische Versteinerungen. Ich habe dieselben hart bei 

Lembcrg in Zniesienie (in den Thalschluchten unter Lonszanowka oder Kaiserwald) angetroffen, 

wo auch die grossten Exemplare sich vorflnden, die gewohnlich horizontal oder schief die oberste Schicht 

der hiesigen Kreide durchbrechen; sowie bei Pomorzany (im Brzezaner Bezirke), weiter in Zloty-Potok 

(bei Ilniatow), wo uberdies denselben Meeresmollusken (z. B. Area lactea) beigeschlossen sind, und bei 

Sciankaim Mlyntli, wo dieser Bohrschwamm aber als eine stets kleinere Varietiit (var. minor) von der 

Breite kaum etlicher Millimeter bis fiber 1 cm Breite erscheint.« 

Professor Lomnicki hatte uberdies die grosse Gtite, mir ausser der vorstehenden Ubersetzung noch 

hrieflich weitere interessante Mittheilungen iiber seine Glossifungiten zu machen. Ein Theil dieser Mitthei- 

lungen ist mehr historischer Natur und glaube ich denselben an dieser Stelle iibergehen zu konnen, ein 

anderer enthalt jedoch sehr wesentliche Ergiinzungen der zuvor angeftihrten Beschreibung, und glaube ich 

am besten zu thun, auch diesen Theil seines Briefes hier wortlich wiederzugeben, 

Professor Lomnicki schreibt; 
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>Jetzt komme ich zur Beantwortung folgender durch Sie gestellter Fragen, mit der ich mich kurz fassen 
werde.« 

1. »Zu den mir bekannten Fundorten gehoren nur: Lemberg (Zniesienie), Pomorzany, Zloty- 

Potock und Scianka. In alien diesen Fundorten liegen diese Bildungen nur an der Grenze der Senon- 

kreide und des Tertiars. Diese Bildungen sind beinahe immer mit tertiarem Sande ausgefiillt. Der Sand ist 

mehr weniger mit Kreidemergelkalk fest gekittet und manchmal (wie bei Zloty-Potok und Scianka) entha.lt 

er noch miocane Mollusken (aus der II. Medianstufe) eingeschlossen. Dieser Sand ist also aus den tiefsten 

Lagen des Tertiars in die Hohlraume, die der Schvvamm hinterlassen, eingedrungen, oder, was auf das- 

selbe hinauskommt, die organische Substanz wurde nach dem Ablcben des Thieres verdrangt. Merkwiirdig 

ist dabei (bei den Lemberger Exemplaren) die Ungleichheit der Sandkorner auf der unteren und obcren 

Seite dieser Bildungen.« 

2. »Diese Glossifungiten dringen kaum 1—2 dm tief in die Kreide von ihrer durch das Tertiarmeer 

denudirten Oberflache hinein. Tiefer habe ich dieses Rhizo cor allium nirgends, weder bei Lemberg, noch 

anderswo angetroffen, und nicht auf einen Augenblick war ich im Zweifel, dass sie nur cine dem Ter- 

tiar angeborige Bildung sei, umsomehr als sie mit der einige Decimeter machtigen Liegendschicht in 

unmittelbarem Zusammenhange steht und mit denselben Sandkornern ausgefiillt ist. Dann kommt die Bara- 

nower Schicht, ein Muschelconglomerat mit Cardium baranovense, Venus cincla, Pectunculus pilosus, 

Panopaea Menardi, Thracia ventricosa, Pecten scissus u. v. a. Weiter gegen oben folgt eine gegen 20 m 

machtige Bildung losen Sandes bis zum mittleren Horizonte des Lithothamnienkalkes.« (Fig. 15.) 

Fig- 15. »Was die Lage dieser Bohrschwam- 

>.v/^y&-^.^.'.^v;.^V'^fa'^7^^ig=T^^^..;,ia3B. me anbelangt, so ist sie bei Lemberg und 

Pomorzany sowohl horizontal, wie auch 

mehrweniger schief; bei Zloty-Potok und 

insbesondere bei Scianka beobachtete 

ich nicht nur eine sehr verschiedene 

Richtung, sondern sogar sehr oft eine 

ganz senkrechte Lage. Belegstiicke 

von dieser Lage besitze ich noch in mei- 

ner Sammlung. Die Kreide von Scianka und Zloty-Potok ist nicht so weich wie die bei Lemberg, wo ich 

die senkrechte Lage des Schwammes niemals beobachtet habe.« 

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle nochmals auf die von Saporta als Taonurus ultimus und T. 

Saportai beschriebenen Fossilien zurtickzukommen. 

Diese beiden Fossilien ahneln, wie bcreits zu wiederholten Malen erwahnt, schon in ihrer ausseren 

Form sehr unserem Glossifungites saxicava. Sie sind beide regelmiissig U-formig, beide zeigen einen scharf 

abgesetzten, cylindrischen Randwulst, und beide zeigen eine leichte Verschiedenheit der beiden Seiten, 

indem die eine mehr concav, die andere mehr flach oder selbst leicht gewiilbt erscheint, lauter Eigenheiten, 

die wir genau so auch bei unserem Glossifungites saxicava wieder linden. 

Uberdies bemerkt Saporta, wie bereits vorerwahnt, ausdrticklich, dass die ihm vorliegenden Stiicke 

von Taonurus ultimus, nach dem anhangenden Materiale zu urtheilen, aus einem kreidigen Gesteine aus- 

gelost wurden, und da bei Alcoy thatsachlich obere Kreide von Miocanbildungen Iiberlagert getroffen wird, 

so drangt sich unwillkurlich die Frage auf, ob bei Alcoy nicht ganz ahnlicheVerhaltnissc obwalten mogen, 

wie bei den Glossifungiten aus Galizien. 

Noch viel auffallender ist die Sache aber bei dem Taonurus Saportai aus der weissen Kreide von 
Anzin. 

Bei Anzin wird die weisse Kreide in grosser Ausdehnung von den Ablagerungen des unteren Eociin, 

dem sogenannten Landenien bedeckt, welches sehr haufig aus glauconitischem Sande besteht. Wenn wir 

nun sehen, dass die von Dewalque aufgefundenen Rhizocorallien (Taonurus Saportai) in den verschie- 

densten Richtungen in der weissen Kreide stecken, selbst aber aus glauconitischem Ouarzgesteinc 

a Lose Sande. 

b Baranover-Schichtcn. 
c Sandstein mit Lithothamnien. 

d Kreide an der oberen Grenze 
mit Glossifungiten. 
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bestehen, so kann man sicb des Gedankens gar nicht erwehren, dass wir hier nnr eine Wiederholung der 

galizischen Glossifungiten vor uns haben, mit der einzigen Abweichung, dass hier die in der Kreide gebohrten 

Taschen nicht mit miocanem, sondern mit eocanem Materiale ausgefullt werden. 

Dem sei nun aber, wie ihm wolle, fur die galizischen Glossifungiten sind die Verhaltnisse vollkommen 

klar gelegt, und diesclben sind derartig beschaffen, um jeden Gedanken an eine pflanzliche Natur dieser 

Fossilien definitiv und ftir immcr auszuschliessen. 

Man iiberzeugt sich hievon am leichtesten, wenn man einen Augenblick annimmt, dass die 

Glossifungiten wirklicb Pflanzen waren, und sich nun vorzustellen sucht, zu welchen Consequenzen dies 

fiihrt. 

Saporta halt die Rhizocorallien (Taonurus) ftir Algen, welche in verschiedenem Sedimente eingebettet 

wurden und durch ihre Verwesung Hohlungen im Gesteine erzeugten, die dann secundiir wieder mit anderem 

Materiale ausgefullt wurden. 

Die Rhizocorallien (Glossifungiten) Galiziens stecken nun in Ablagerungen der oberen Kreide und 

hicraus folgt nach Saporta's Auffassung, dass sie zur Kreidezeit im Sedimente begraben wurden. 

Sie bestehen ihrer Substanz nach aber aus miocanem Sandc, und hieraus folgt, dass die durch Ver- 

wesung der eingebetteten Rhizocorallien entstandenen Hohlraume bis zur Miocanzeit offen blieben. 

1st so ein Vorgang denkbar? 

Die Algen wurden zur Kreidezeit in Mergel eingehiillt und erzeugten durch ihre Verwesung einen 

Hohlraum. 

Nun gebt die ganze Zeit des Danien, Eocan, Oligocan und alteren Miocan vorbei, die Kreide- 

schichte mit den Rhizocorallicnhohlen wird weder verletzt, noch werden die Hohlen mit irgend einem Mate- 

riale erfullt, Alles bleibt vielmehr durch diese unendlichen Zeitraume ganzlich unberiihrt und intact stehen 

bis in die Zeit des oberen Miocan, wo die wohlerhaltenen Rhizocorallienhohlen endlich mit miocanem 

Meeressande ausgefullt werden. 

1st ein derartiger Vorgang im Ernste denkbar? 

Ich glaube nicht. 

Mciner Ansicht nach ware eine derartige Annahme absurd, und lasst sich das ganze Vorkommen nur 

unter der Voraussetzung verstehen, dass die Glossifungiten zur Zeit desMiocans gebildet wur- 

den, wie dies auch Professor Lomnicki ganz richtig hervorhebt. 

Sind die Glossifungiten aber zur Zeit des Miocanmeeres entstanden, so konnen es unmoglich Algen 

gewesen sein, denn Algen, welche am Grunde des Meeres in festem Gesteine bohren und taschenformige 

Hohlungen erzeugen, sind nicht bekannt. 

Dass die Rhizocorallien niemals aufrecht im Gesteine stehen, wie Saporta dies annimmt, sondern 

meistentheils geradezu umgekehrt, dass sie sich sehr hauflg durchwachsen, was Organismen niemals thun, 

dass sie niemals irgend eine Spur von kohligcr Substanz erkennen lassen, obwohl sie doch sehr massiv 

gebaute Korper gewesen sein miissten, will ich nur kurz nochmals crvvahnen. 

Die von Professor Lomnicki ausgesprochene Ansicht, nach welcher die Glossifungiten bohrende 

Schwamme gewesen waren, ist jedenfalls viel rationeller, insoferne als sic dem eigenthumlichen Vorkommen 

dieser Korper vollstandig Rechnung tragt und man bohrende Schwamme thatsiichlich kennt. 

Gleichwohl halte ich auch diese Anschauung ftir eine irrige. 

Die bekannten Bohrschwamme sind winzige Korper und haben nicht die mindeste Ahnlichkeit mit 

Rhizocorallien. 

Anderseits sind die Rhizocorallien untrennbar mit einer Menge anderer problematischer Fossilien ver- 

bunden, welche sicherlich keine Bohrschwamme sind. 

Schliesslich ware das sich gegenseitige Durchwachsen, welches bei Rhizocorallien der Trias so hauflg 

vorkommt, bei Bohrschwammen ebenfalls nicht gut denkbar. 

Es muss daher auch diese Anschauung ausgeschlossen werden und bleibt nur noch die Annahme 

iibrig, dass die Rhizocorallien eben Hohlungen waren, welche von einem Thiere gegraben wurden. 
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Vom Rhizocor'allium fiihrt aber eine ununterbrocheneFormenreihe bis zum vollkommenen Spirophyton. 

Ich will in diesem Augenblicke nicbt zu viel Gewicht darauf legen, dass von Saporta echte Rhizo- 

corallien als Taonurus beschrieben worden sind, sondern mochte vielmehr auf die von Schimper geschaf- 

fene Gattung Physophycus, speciell auf den von Stur aus dem mahrischen Culm beschriebenen Physophy- 

cus Andrei aufmerksam machen.l 

Wer die von Stur gegebene Beschreibung und Abbildung in Betracht zieht, wird wohl sofort erkennen, 

dass es zwischen diesem Physophycus und einem Rhizocorallium keinen wesentlichen Unterschied 
gibt. 

Er stellt ebenso wie Rhizocorallium einen zungen- Oder lappenformigen Korper dar, der aus einem 

dickeren, schlingenformigen Randwulst und einer verbindenden Spreite besteht. Die Oberflache zeigt genau 

dieselbe faserige Sculptur, wie Rhizocorallium. Physophycus Andrei Stur kommt gesellig im Culmschiefer 

vor, besteht aber seiner Substanz nach aus einem groben Sandsteine. 

Die Unterschiede, welche sich zwischen Physophycus Andrei und einem Rhizocorallium erkennen 

lassen, sind unter solchen Umstanden ganz nebensachlicher Natur. 

Der Randwulst ist bei Physophycus Andrei nicht vollkommen symmetrisch U-formig, sondern es ist ein 

Schenkel etwas kiirzer, und da iiberdies der Wulst einen etwas geschlungenen Verlauf zeigt, erscheint die 

Gesammtgestalt nicht sowohl zungen-, als vielmehr ohrformig. Es muss jedoch bemerkt werden, dass 

Rhizocorallium (Taonurus) Panescorsii Sap. ebenfalls diese ohrformige Gestalt zeigt. 

Ferner ist bei Physophycus die verbindende Mittelwand verhaltnissmassig dicker, so dass der Gegen- 

satz zwischen dieser Wand und dem Randwulste nicht so scharf markirt erscheint, doch findet sich die- 

selbe Erscheinung auch bei den Glossifungiten von Lemberg im Gegensatze zu jenen von Ryba. 

Schliesslich ist die Faserung der Oberflache bei Physophycus Andrei viel zarter als bei den bekannten 

Rhizocorallium-Arten, doch ist es augenscheinlich, dass auch dieser Unterschied nur ein ganz nebensach- 

licher ist. 

Betrachtet man nun aber den von Lesquereux beschriebenen Physophycus marginalus, so muss man 

wohl zugeben, dass man diese Form ebenso gut zu den mit einem Randsaume versehenen Zoophycus- oder 

Spirvphyton-Arten als zu Physophycus stellen konnte. 

Wo bei Spirophyton ein Randsaum vorhanden ist, entspricht derselbe morphologisch offenbar dem 

Randwulste von Physophycus und Rhizocorallium, und ein einzelner, mit einem Saume versehener 

Spirophytou -Lap pen isteigentlich von e i n e m Physophycus oder Rhyzocorallium nicht zu unter- 

scheiden. 

Ich mochte an dieser Stelle nochmals auf den Steinkern von Taonurus aus den Kossenerschichten vom 

Pfonsjoche zuruckkommen. Derselbe gleicht ganz einem Spirophyton-Lappen ohne erkennbaren Randwulst 

oder, was wohl dasselbe sagen will, einem Taonnrus velum Van. Er zeigt an der Oberflache grobe Sichel- 

rippen, kommt in einer Mergel schichte eingebettet vor, besteht aber selbst aus Sandstein. Ich sprach 

Herrn Dr. Schafer gegeniiber die Meinung aus, dass im Hangenden des Mergels, welcher diese Taonurus- 

Steinkerne aus Sandstein enthielt, eine Sandsteinbank vorkommen miisse, und Herr Dr. Schafer, welcher 

das Vorkommen aus eigener Anschauung kennt, konnte nun dies thatsachlich bestatigen. Es findet sich 

liber dem Taonurus-Mevgel wirklich eine, wenn auch nur gering machtige Sandsteinbank. 

Ich habe oben bei Besprechung von Spirophyton der Uberzeugung Ausdruck gegeben, dass diese 

Gebilde ursprlinglich spiralige Aushohlungen im Boden darstellten. Diese Behauptung mag an diesem Platze 

immerhin noch etwas gewagt erschienen sein, jetzt aber, im Zusammenhange mit der Besprechung von 

Physophycus, Rhizocorallium und Glossifungites, wird sie, wie ich glaube, nicht mehr ernstlich in Zweifel 

gezogen werden konnen. 

Dass die galizischen Glossifungiten ursprilnglich Aushohlungen im Kreidemergel darstellten, kann, 

wie ich glaube, wohl nicht ernstlich angezweifelt werden. Hat man sich aber einmal von diesen Thatsachen 

1  Stur. Die Culmflora der Ostrauer und Waldenburger-Schichten. Taf. XXVI. Fig. 1-5.  (Abb. Geo!. Reichsanst. VIII. 1877.) 
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liberzeugt, dann muss man logischer Weise dieselbe Entstehungsart auch auf Rhizocorallium, Physophycus, 

Taonurns und Spirophyton ausdehnen. 

Ich habe im Vorhergehenden einen eigenthumlichen Fucoiden aus der Ziiricher Sammlung beschrieben, 

der aus einem senkrecht in das Gestein eindringenden Gange bestand, von dem aus in verschiedenen 

Abstanden sich reich vcrzweigte Aste von Chondrites affinis horizontal in das Gestein erstreckten. Anderer- 

seits beschrieb ich vor ciniger Zeit einen anderen Chondrites affinis aus Htitteldorf, der eine merkwurdig 

spiralige Anordnung seiner Aeste zeigte.' In der That entsprechen diese Acste vollstandig den groberen 

Verzvveigungen von Caucellophycus, und man braucht sich nur bei dem in Rede stehenden Exemplare 

die Aste allmalig diinner vverdend und schliesslich mit Fransen besetzt zu denken, um eine vollstandige 

Can cellophy cus-Sculptur zu erhalten. 
Unter solchen Umstanden erscheint es mir aber sehr bemerkensvverth, dass Squinabol vor Kurzem 

thatsiichlich einen Fucoiden beschrieben, der sonst vollstandig einem Chondrites affinis gleicht und 

sich von einem solchen nur dadurch untcrscheidet, dass sein Saum. mit kurzen Fransen besetzt 

ist.a 

Squinabol machte aus dieser sonderbaren Form das neue Genus Chondropogou. 

In derselben Arbeit Squinabol's flndet sich Taf, VI, Fig. 2 jedoch noch ein anderes Fossil abgebildet 

und beschrieben, welches mir hier eine kurze Besprechung zu verdienen scheint. 

Es ist dies ein Chondrites affinis, an dem sich zwischen zvvci Asten die MUnsteria-Sculptur eines band- 

formigen Spirophyton - Lappens ausgespannt flndet Es entsteht dadurch gevvissermassen ein mit einem 

Randwulste versehener Spirophyton-L&ppen, bei dem aber der Randwulst von zvvei Asten eines Chondrites 

affinis substituirt wird. 

Squinabol fasst die Sache allerdings anders auf. Er halt namlich das Ganze vvirklich fllr einen Eappen 

seines mit einem Sauine versehenen Zoophycus insignis, bei welchern der Saum merkwiirdiger Weise baum- 

artig verastelte Auswiichse getrieben. 
Ich glaube jedoch, dass eine blosse Betrachtung der von Squinabol gegebenen Abbildung dieses Vor- 

kommens geniigt, um das vollstandig Widernaturlicbe dieser Auffassung zu erkennen. Wiirde der Saum 

eines Spirophyton (Zoophycus) wirklich Fortsatze treiben, so miissten dicselben offenbar ganz anders aus- 

sehen, als dies hier der Fall ist, es miisste vor alien Dingen der Saum das augenscheinliche Centrum und 

den Ausgangspunkt der Verzvveigungen Widen, wahrend in dem vorliegenden Falle der Ausgangspunkt der 

Verzweigung offenbar ganz ausserhalb des supponirten Zoophycus-Lappens, respective seines Saumes 

liegt. 

Ich glaube daher an meiner Auffassung fcsthalten zu sollen, dass der von Squinabol abgebildete 

Gegenstancl ein aus zvvei ganz verschiedenen Dingen combinirtes Object ist, namlich 

a) aus einem wirklich en Chondrites affinis; 
b) aus   der   Mtinsteria-Sculptur,   welche   zwischen   zvvei   Seitenastert   desselben   erzcugt 

wurde. 
Ich muss nochmals auf den vorerwahnten Chondrites affinis aus der Ziiricher Sammlung zuriick- 

kommen. 
An diesem Stiicke hat, wie bereits erwahnt, der senkrecht in das Gestein eindringende Gang wohl eine 

kleine Knitterung erfahren, sonst aber sein Lumen bewahrt, wahrend die scitlich und horizontal in das 

Gestein eindringcndcn Verzvveigungen, die meiner Ansicht nach urspriinglich auch hohle Gange waren wie 

der Hauptgang, von oben nach unten comprimirt erscheinen. 

Ich glaube, dass dies einfach eine Folge des Druckes ist, welcher den senkrechten Gang 

bios etwas der Li'inge nach knitterte, die seitlichen Gange aber flach zusammen- 

presste. 

1 Fuchs, Beitrage zur Kenntniss der Spirophyten und Fucoiden. (Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. CH, 1893, Taf. I.) 
-' Atli Soc. Ligust.  I,  1890, lav. XI, lig. 3. 
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Es stimmt dies sehr gut mit der allgemeinen Erfahrung iibcrein, dass die Fucoiden in der Regel nur 

dann wirklich'korperlich im Gesteine erhaltcn sind, wenn sic mehr oder minder senkrecht in dasselbc ein- 

dringen, dass sie aber bci horizontaler Lage meist flach gedruekt crscheinen. 

Es erklart sich hieraus auch, warum die Spiropkyton-Spveitcn, welche sich scitlich im Gesteine aus- 

breiten, sammt ihren lappen- und bandformigen Anhangen, welche sammtlich meincr Ansicht nach ur- 

sprunglich hohlc Taschcn waren, in der Regel so flach zusammengeprcsst crscheinen und niemals so dickc 

Steinkerne bilden, wic z. B. die Rhizocorallien, welche allerdings meist senkrecht in das Gestein 

eindringen. 

In vielen Fallen, in dencn die Spreite cines Spirophyton nicht den geringstcn Hohlraum oder nicht die 

geringste Ausfiillung crkennen lasst, erscheint die Axe als ein offencr oder auch mit cincr fremden Substanz 

ausgefiillter Gang, und ich halte es gar nicht fur unmoglich, dass die von Newberry1 aus dcm amerika- 

nischen und von Stainier2 aus dem belgischen Devon unter dcm Namen Spiraxis beschriebenen Problc- 

matica nichts anderes als Steinkerne von Spirophyton-Axen sind. 

Wenn die hier im Vorhergehenden vcrtretene Anschauung von der Natur der in der Familie der Alec- 

toruriden zusammengefassten Gattungen richtig ist, und wenn dieselben wirklich ursprunglich nichts 

anderes als verschicden gestaltete Aushohlungen im Boden darstellten, so drangt sich naturgemass die 

Frage auf, von welchen Thieren, auf welche Art und zu welchcm Zwecke wurden diesc Hohlun- 

gen erzeugt, 

Es ist selbstverstandlich, dass diese Frage nur an der Hand der Erfahrung bcantwortet werden kann, 

diese sind aber bisher so sparlich, dass sie zu einer wirklichen Aufklarung dieses Punktcs nicht hinreichen. 

Alles, was ich in dieser Richtung anfiihren kann, ist Folgendes: 

Die Wtirmer aus der Annelidengruppe der Chaetopteriden, zu welchen auch die bekannte Arenicola 

gehort, graben bogenformige oder U-formige Wohnrohren mit zwei Ausgangen an der Oberflachc, und zwar 

senkrecht in den Boden. 

Derartige U-formige Rohrcn sind bekanntlich bereits seit Langem aus den cambrischen Sandsteinen 

bekannt3, und Saporta hat derartig U-formig gebogene Steinkcrnc auch aus dem belgischen Eocan, sowie 

aus der Steinkohlenformation von Texas unter dem Namen Gyrolithes beschrieben.* 

Beide Vorkommnisse sind nach Saporta's Darstellung mit einer »Chondriten-Schich te« umspon- 

nen, doch kommt es mir nach der gegebenen Abbildung vor, dass dies bloss bei dem eocanen Vorkommen 

thatsachlich der Fall ist, dass dagegen der U-formige Steinkern aus dem Carbon von Texas vielmchr cine 

Faserung der Oberflachc besessen habe, cntsprechend dem faserigen Randwulstc eines Rhizocoralliums. 

Nathorst hat in seiner bekannten Arbeit eine sonderbare Spur abgebildet, welche durch einen Regen- 

wurm an der Oberflachc der Erde erzeugt wurde und welche ausscrlich sehr cinem Taonurus-Luppcn mit 

Randwulst gleicht. 
Diese sonderbare Spur kam auf folgende Wcise zu Stande: 

Der auf der Erde liegende Regcnwurm streckte seine vorclerc Halfte wcit aus und bog sic dann in der 

Weise seitwarts, dass der Kopf in die Nahe des Hintcrendes zu liegcn kam. Auf diesc Wcisc wurde cine 

schlingenformige Rinne in dcm Boden erzeugt, ahnlich dcm Randwulstc des Physophycus tnarginatiis. 

Der Wurm blieb nun mit seinem Hinterthcile und seinem Kopfe in der angegebenen Position, zog aber 

dabei den ausgestreckten Theil seines Korpers ruckweisc zusammen und erzeugte auf diese Weise zvvischen 

den bciden Schenkeln der Rinne bogenformige Streifen, welche eine gewisse Ahnlichkcit mit Taonurus 

oder cinem Spirophylon-Lappcn besitzen.5 

1
 Newberry,  Description of some peculiar screw-like Fossils from the Chemung Rocks.   (Ann. New-York Akad. of Sciences. 

Vol. Ill,  1884, p. 217, pi. XVIII.) 
2 Stainicr, Un Spiraxis nouvcau du Devonian beige.   (Bull. Soc. beige de Geol.,  Pal., Hydrogr. VIII,   1804,  p. 2?,.) 
3 Murebison,  Siluria.  Ed. 4,   1867,  p. 40. 
'i Organismcs probl. PI. V,  fig. 6, 6 a; pi. VI, fig. 3. 
5  Spar of nagra  cvcrtcbrcvadc  djur  etc.  p. 19,  fig. 80. 
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Fig. Hi. 

a. Boulder Clay. 
b. Schieferige Kohlc. 
c. Thon. 
d. Miirber Sandstein. 
c. Dunkler Sandstein mit 

Corophioidcs. 
f. Sohiefer rait einem Kohlen- 

ilotz. 

g. Sandiger Thon. 
h. Gclblichcr Sandstein. 

Ein eigenthumliches, wie ich glaube, hieher gchoriges Vorkommen beschrieb Smith im Jahre 1893 

aus dem Kohlensandsteinc von Kilmarnock ' unter dem Namen Corophioides polyupsilon. 

Smith beobachtete niimlich, dass eine Sandsteinbank ganz mit eigenthumlichen, U-formigen Gangen 

crfullt war. Dicse U-formigen Giinge steckten alle mit dem Bogen nach abwarts senkrecht zur Oberflache 

in der Bank, kamen aber nicht vercinzelt, sondern in hochst merkwiirdiger Weise stets zu vielen, zu sonder- 

baren concentrischcn Systemen gruppirt, vor, so dass zu oberst sich ein kleiner Bogen befand, an welchcn 

sich nach unten vollkommen conccntrisch immer grosserc und grossere anschlossen. Zwischen den ein- 

zclnen Bogen bestand keine sichtbare Verbindung. (Siehe Fig. 16.) 

Man kann sich bei Betrachtung dieser 

merkwiirdigen, concentrisch gruppirten, bo- 

genformigen Giinge des Gedankens nicht 

erwehren, dass das Thier, welches diese 

Giinge grub, dieselben bloss ctwas enger 

aneinander zu graben gebraucht hiitte, urn 

eine vollstandige Rhizocorallium-Tasche zu 

erzeugen. 
In dieser Vorstellung wird man noch 

bekraftigt durch ein Fossil, welches ich in 

letzter Zeit von Dr. Wanner erhielt, und 

dessen Beschreibung ich an dieser Stelle 

einschaltcn mochte. 

Das fragliche Fossil stammt aus den 

Kossenerschichten des Sonnwendgebirges 

und ist offenbar ein Rhizocorallium(Taf. VII, 

Fig. 4—7). 

Sieht man das Stuck von dcr einen Seitc an (Fig. 4), so sieht man cinen U-formigen Wulst, der aus 

dunklem Mergelkalke besteht und an dcr Oberflache stark angewittert ist. An der angewitterten Oberflache 

bemerkt man zahlreiche gescblangelte, sticlrunde Faden, welche ganz das Aussehen ausgefiillter Wurm- 
gange besitzen. 

Betrachtet man das Stuck von der anderen Seite (Fig. 7), so bietct sich ein ganz anderer Anblick dar. 

Man sicht hier namlich U-formige Wiilstc, vvclchc dcrartig aufeinandergelegt sind, dass jedcr obere gcgcn 

den unteren nach vorne zu vcrschoben crscheint, woraus sich von sclbst crgibt, dass dcr oberste Bogen 

der kilrzeste ist und die unteren immer langer werden. Die Oberflache der Wiilste ist hier besser erhalten, 

und zeigt dicselbc an mehrcren Stellen deutlich die fur Rhizocorallium so bezcichnenden, maschigen Faser- 
ziige. 

Ein Ouerschnitt durch das Fossil zcigt den auf Fig. (3 dargestellten Durchschnitt. Man ersieht aus 

dcmselben, dass die ausserlieh scheinbar getrennten Wiilste innerlich doch nur eine continuirliche Hdhlung 

besitzen und dahcr augenscheinlich nur cin Exemplar darstellen. 

Es hat das Thier hier offenbar zuerst nur einen kurzeren Bogen gegraben und hierauf immer tiefere 

und tiefere angelegt, und zwar in der Weise, dass die verschiedenen Bogen gegeneinander wohl conccn- 

trisch orientirt blieben, dagegen seitlich vcrschoben erschienen. 

Wir haben hier also thatsachlieh cin Rhizocorallium vor uns, welches aus einer Anzahl concentrisch 

gelagerter Randwillste zusammengesetzt crscheint. 

Fasst man die zuerst erwahnten U-formigen Giinge dcr Chaetopteriden, sovvie die von Nathorst 

beschriebencn, von Rcgenwurmcrn erzeugten   Taonurus• artigen Sculpturen in's Augc,   so  mochte man 

1  Smith, Peculiar U-shaped tubes in Sandstone near Crawfurdland Castle and in Gowkha Quarry, near Kilwianing. (Trans- 
act. Geol. Soc.  Glasgow.   Vol. IX,   1893,  pi. X. 
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glauben, dass bei Rhizocot'allium, sowie tiberhaupt bei den mit einem Randwulste versehenen Alectoru- 

riden zuerst der Randwulst angelegt und dann erst die verbindende Spreite erzeugt wurde, und that- 

sachlich machen speciell die Rhizocorallien den Eindruck, als ob dies wirklich dcr Vorgang gewesen 

ware. 

Betrachtet man anclererseits die vorbesprochenen concentrischen Bogengiinge und nimmt an, dass 

durch ein dichteres Aneinanderriicken derselben eine Tasche entstiinde, so scheint es naturgemasser, anzu- 

nehmen, dass zuerst der oberste und innerste Theil der Tasche und zuletzt erst der verdickte oder vielmehr 

erweiterte Rand derselben erzeugt worden waren. 

In der That macht z. B. Physophycus Andrei mehr diesen Eindruck, und bei den einzelnen Lappen 

von Spirophyton kann man sich einen anderen Vorgang wohl kaum vorstellen. 

Es ware nun schliesslich die Frage zu erortern, zu welchem Zvvecke diese oft so merkwurdigen Aus- 

hohlungen eigentlich erzeugt wurdcn. 

Die vorenvahnten WLirmer und Amphipoden sollen ihre bogenformigen Rohren nur als Wohnrohren 

beniitzen, doch muss ich gestehen, dass mir dies fur die oft so complicirt gebauten Spirophyton-G'ange 

unwahrscheinlich vorkommt. 

Was diese betrifft, so ware ich eher geneigt, dieselben mit der Eierablage gewisser Seethiere, natnent- 

lich der Schnecken, in Verbindung zu bringen und gewissermassen als Eiernester zu betrachten. 

Die vorerwahnte ausgezeichnet zellige Structur gewisser Cancellophycus-Arten wiirde mit dieser Vor- 

aussetzung sehr gut iibereinstimmen. 

Es konnten aber noch weitere Momente zur Unterstiitzung dieser Ansicht geltend gemacht werden. 

Verschiedene Nudibranchier-Gattungen legen ihre Eier in spiral eingerollten, am Rande haufig ge- 

lappten Biindern ab, welche ausserlich ausserordentlich gevvissen flachcn Spirophyton-Formen ahneln. 

Unter den beistehenden Abbildungen stellen Fig. 17 und 18 restaurirte Spirophyton-Arten nach 

Fischer-Ooster; Fig. 19, 20 und 21 Laichbander von Nudibranchiern vor. 

Fig. 18. Fig. 19. 

Doris Johnston/. Alder und Hanc 

Die ausserorclentliche Ahnlichkeit in der ausseren Form dieser beiden Bildungen ist wohl in die Augcn 

fallend. 

Weitere Analogien ergeben sich, wenn man die mannigfachen Eikapselstocke in Betracht zieht, welche 

von vielen Prosobranchiern erzeugt wurden. 

Fig. 3auf Tafel VIII, eine Copie nach Esper, stcllt einen derartigen Eierkapselstock eincs unbekannten 

Prosobranchiers dar.1 

Man sieht hier eine lange, aufrechte, hornige Achsc, welche mit Eiertaschcn besetzt ist. 

i  Esper, Pfianzenthiere. 3. Theil, Taf. XIV. 
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Diese Eiertaschen sind im unteren Theile keilformig und zweizeilig angeordnet, nacb oben zu aber 

bilden sie Quirle und bestehen aus hohlen Scheiben mit scharfem Rande, welche dicht aufeinander gepackt 

sind, und durch deren Centrum die Achse hindurchsetzt. 

Fig. 20. 

Fie'. 21. 

Bolts picta. Alder und Hanc. 

Doris lubcrculala. Cuv. 

Vergleicht man diese Kapselstocke mit den eingangs bescbriebenen Gyrophylliten, mit Discophorites, 

sowie mit der Lesquereux'schen Gattung Conostichus, so findet man zvvischen diesen Gebilden eine 

unverkennbare Ahnlichkeit. 

Andererseits beschreibt Lund aber aucli Eierkapselstocke, bei denen die taschenformigen Eierkapseln 

dichtgedrangt spiralig inn eine centrale Achse stehen und so Korper erzeugen, welche einem Tannen- 

zapfen ahnlich sind. 

Denkt man sieh diese Gebilde etvvas auseinandergezogen, so erhalt man ein Object, welches der 

ausseren Form nach alle wesentlichen Kennzeichen eines Spirophyton zeigt. 

Noch grosser wird die Ahnlichkeit. wenn man annimmt, dass eine Schnecke, anstatt einzelne spiral 

gestellte Taschen, ein spirales Laichband, wie jenes zuvor von Doris geschilderte, um die centrale Achse 

herumschlingt, 

Allerdings muss man zugestchcn, dass zvvischen den im Vorhergehcnden bescbriebenen Korpern einer- 

seits und einem Gyrophyllites, Conostichus und Spirophyton andererseits auch sehr tiefgreifende Unter- 

schiede bestehen. 

Die vorerwahnten Laichstocke sind auf einer festen Unterlage aufgewachsene, aufrecht und l'rei im 

Wasser stehende Korper und i h re Achse ist ein soli der Strang. 

Die Gyrophylliten und Spirophyten hingegen stecken in der Regel verkehrt im Boden und ihre Achse 

muss nach der von mir gegebenen Darstellung ein hohler Gang gewesen sein. 

Wiirde es sich hier um selbststandige Organismen handeln, so ware dieser Unterschied so fundamental, 

dass man von irgend einer Analogic gar nicht mehr sprechen konnte. 

Anders verhalt sich aber die Sache, wenn es sich um eine Art Nesterbau handelt. Hier hat die Stellung 

des Objectes und die Beschaffenheit der einzelnen Theile offenbar keine so wesentliche Bedeutung und 

hangt vielmehr von untergeordneten ausseren Verhaltnissen ab. 
Unter den Hymenoptercn gibt es Gattungen, welche ihre Nester frei an der Oberflache von Korpern 

befestigen, andere legen sie im innern von hohlen Baumstammen an, andere wieder im Innern von Erd- 

hohlen. 

In dem uns hier speciell besehaftigenden Falle mochte ich aber namcntlich auf die rohrenbevvohnenden 

Wiirmer hinweisen. 
Es gibt Rohrcnwiirmer, welche sich selbststandige feste Rohren bauen, die sie frei im Meere auf fester 

Unterlage befestigen. 
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Es gibt aber wieder auch solche, welche nicht im Stande sind, sich frcic selbststandige RShren zu 

bilden unci welche sich begniigen miissen, rohrcn formige Giinge im Boden auszugrabcn. 

In ahnlicher Weise konnte man sich auch denken, dass gewissc Schncckcn die Fahigkeit besitzen, 

selbststandige freie Laichstocke zu erzeugen, wahrend andere sich damit begniigen miissen, ahnlich 
geformte Hohlungcn in den Boden zu grab en. 

Ein Mittelglied zwischen den Wiirmern mit selbststiindigen, freien Kohren und jenen, welche rohren- 

formige Gange in den Boden graben, bilden in gewissem Sinne jcne Wiirmer, welche hautige Kohren 

erzeugen, die sie aber durch Aufnahme von Sandkornern und andercn kleinen, festen Korpern vcrfestigen. 

Es ist nun gewiss interessant, dass es ein derartigcs analoges Mittelglied auch bei den Schneckcn gibt. 

Die Gattung Natica erzeugt namlich spiral eingerollte Laichbander, ahnlich jenen von Doris. Dieselben 

bleiben jedoch nicht weich und nackt, sondern werden durch cinbezogene Sandkorner vcrfestigt. Diese 

sonderbaren festen, eingerollten Sandbander werden bisweilen an der engiischcn Kiiste auf sandigen 

Streckcn in grosser Menge gefunden und wurden lange Zeit fiir Zoophyten-Stockc gehalten, bevor man 

ihre wahre Natur erkannte. 

An dieser Stelle mochte ich noch anhangsweise einige Fossilien anfiihren, welche zwar augenschcin- 

lich nicht in die Familie der Alectoruriden gehorcn, welche ich aber fiir den Augcnblick nirgends besser 

unterzubringen weiss. 

Zu diesen Fossilien gehoren vor alien jene merkwiirdigen Vorkommnisse aus dem Kreideflysch der 

Umgebung von Florenz, welche von De Stefani unter dem Namen Palaeosceptron und Pennatulites als 

Alcyonarier beschrieben worden sind.' 

Diese Fossilien, welche sich iibrigens so ahnlich sehen, dass mir ihre Trcnnung in zwei verschiedene 

Gattungen nicht gerechtfertigt crscheint, treten in der Form sehr kraftig entwickelter Reliefs auf und gleichen 

ausserlich thatsachlich ausserordentlich einer Pennatnla. 

Man unterscheidet an ihnen, wic bci Pennatnla, einen dicken, cylindrischen, nach unten zugespitzten 

Stiel und einen aufgesetzten kolben- Oder ahrenformigen Thcil. Dieser kolbcn- oder ahrenformige Theil 

besteht aus dicken, zweizeilig geordneten Blattchen, welche durch cine tiefe, mediane Furchc gctrennl, 

dicht gedrangt, dachziegelartig iibereinander liegen. Diese Blattchen sind nach oben gerichtet unci tragen 

an ihren freien Randern spitze Knotcn, welche gewissermasscn den cinzclnen Polypenthierchen entsprechen 

Die von De Stefani 1. c. auf Taf. II, Fig. 1, 2, 3 gegebenen Figuren geben sehr gctreuc Darstcllungen 

dieser Fossilien, bei denen nur zu bcclauern ist, dass sie nur den ahrenformigen Thcil dieser Vorkommnisse 

darstcllen, und auf diese Weise nur cine unvollstandige Vorstellung derseiben geben. 

Es finden sich jedoch im Florcntiner Museum auch vollstandige Stiickc, bei denen auch der Stiel 

erhalten ist, und welche dann ausserlich vollstandig einer Pennatnla gleichen. 

Ich habc im wcitcrcn Vcrlaufc mciner Reise diese Fossilien noch viclfach gesehen, so in Pisa, in der 

Sammlung Bosni aski's, ja sogar in Munchen in der Hohencgger'schcn Sammlung aus dem Flysch der 

Umgebung von Teschcn. Waren diese Stiicke auch keineswegs so vollstandig erhalten, wic die Florcntiner, 

so boten sie doch viclfach Gelegenheit zu erganzenden Beobachtungen. So fand ich z. B, dass der Stici 

bisweilen aus zwei Theilen, einer ccntralen Axe und einer umgebenden, rindenartigen Hiille zu bestehen 

schien, ganz in derseiben Weise, wie ich dies in cincm vorhcrgehcnclcn Capitel von gevvisscn Rhabdo- 

glyphen beschricb. Die Axe schien sich als Trager in die Aehrc fortzusetzen, wahrend aus clem rinden- 

artigen Theile die Blatter der Aehre hervorzugehen schienen. 

Die Blatter waren nicht immer nach oben, sondcrn sehr haufig, ja, ich mochte fast sagen, mcislcntheils 

nach unten gerichtet, waren auch nicht immcr so click wie bei den Florcntiner Exemplaren, sondern mcist 

diinner, hautigcr, und anstatt auf clem Rande mit spitzen Knotcn besctzt zu scin, erschien ihre freie Flachc 

radial gerippt. 

1   Carlo  dc  Stefani,   Studi palcozoologici   sulla   crcta  superiorc   c media   dell' Apennino   settcntrionale.   (Atli  R.  Aead.  dei 

Lincei Memorie.  Serie IV, vol. 1,   1885, p. 78.) 
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Was mil" aber am moisten auffiel, war dcr Umstand, dass die beblattcrte Seitc des Kolbens bisweilen 

bei zwei Exemplaren auf einerund derselben Platte nicht die gleiche Lage hatte, indem sie bei der cinen 

nach vorne, bei der anderen gegen das Innere des Gcsteines gerichtet war, so dass man, um mich bildlich 

auszudriicken, die Pennatula cinmal von vorne und das andcremal von riickwarts sah. 

Was hat man mm von diesen sonderbaren Korpern zu halten? 

De Stefani hat sie ohnewciters auf die aussere Ahnlichkeit hin fur Anthozoen aus dcr Gruppe dcr 

Pcnnatuloidcn erklart 

Es lasst sich auch gar nicht leugnen, dass die iiusscre Ahnlichkeit bei manchen Stiicken cine ganz 

frappirendc ist unci dcr Gedankc in dcr That sehr nahc liegt. 

Gleichwohl glaube ich, dass dies ein Irrthum ist, und zwar hauptsiichlich deshalb, weil noch kein Fall 

bckannt ist, dass eine nackte Anthozoe sich im Sand- oder Kalkstcine in solcher Weise, fast korperlich, 

vviirde erhalten haben, unci auch die Moglichkeit einer solchen Erhaltung schwer denkbar erschcint. 

Hiezu kommt noch, dass, wie erwahnt, die Bliittchen des ahrenartigen Theiles nicht immcr nach oben 

gerichtct sind, wic dies bei Pennatula immer dcr Fall ist, sondern sehr hauflg nach unten. 

Wenn cs nun aber keine Pennatula, iiberhaupt keine Anthozoe ist, was ist es dann? 

Ich habc zuvor erwahnt, dass dcr Stiel diescr in Rede stehenden Fossilien die grosste Ahnlichkeit mit 

Rhabdoglyphen zeigt. Auf Flatten, vvclchc mit Rhabdoglyphen bedeckt waren, sah man an einem oder dem 

anderen diescr stabformigen Korper, wie sich gegen ihr Ende zu zweizeilig gestellte Bliittchen an sie 

anlegten, und damit war bereits die Grundlage des Palaeosceptron oder Pennatulites gegeben. 

Da ich nun geneigt war, die Rhabdoglyphen fur Giinge zu halten, so musste ich diese Vermuthung 

selbstverstiindlieh auch auf die in Rede stehenden Fossilien tibertragen. 

Ich dachte mir, dass ein mit zweizeilig geordneten, blattformigen Anhiingen versehenes Thier, alien- 

falls eine Crustacee, derartige Gange moglicherweise erzeugen konne. Man kann sich vorstellen, dass ein 

solches Thier, indem cs die blattformigen Anhiinge anzieht, mit seinem Korper einen rohrenformigen Gang 

bohrt, wahrend, wenn es die blattformigen Anhiinge (Fiisse) in Bewegung setzt und damit arbeitet, eine 
bliitterige Spur erzeugt. 

In dieser Vorstellung wurde ich noch durch cinen anderen Umstand bestarkt. 

Williamson beschrcibt aus der Kohlenformation von Lancashire unter dem Namen Crossochorda 

tuberculala ein Fossil, welches cr fur cine Kriechspur halt, und welches aller Wahrschcinlichkeit nach auch 

eine solchc ist.' 

Vergleicht man nun aber die Abbildung, welchc Williamson von dieser Crossochorda luberculata 

gibt, mit jener de Stefan i's von Palaeosceptron und Pennatulites, so findet man eine so grosse Uberein- 

stimmung, dass man sich nur schwer entschliessen kann, zwei so ahnliche Korper fur wcsentlich verschie- 

dene Dingo zu halten. 

Die Crossochorda besteht cbenfalls aus zweizeilig geordneten Bliittchen, welchc sich dachziegelformig 

decken, ganz so wic dcr kolbigc Theil von Palaeosceptron und Pennatulites, und der frcie Rand dieser 

Bliittchcn tragt genau solchc spitze Knotchen, wie sie de Stefani von seincn Fossilien abbildet. 

Gleichwohl besteht, wie ich glaube, zwischen diesen beiden Vorkommnissen ein wesentlicher Unter- 

schicd, unci dcrselbe besteht darin, dass Crossoehodra ein schnur- oder bandformiger Korper von unbe- 

grenzter Ausdehnung zu sein schcint, wie dies cben Kriechspuren der Natur der Sache nach sind, wahrend 

Palaeosceptron und Pennatulites morphologisch bestimmt umgrcnzte Korper darstellen, welche nach dieser 

Richtung hin viclmehr den Charakter bestimmtcr Organismen an sich tragen. Hicmit stimmt auch die bereits 

fruher hervorgehobene Thatsache iibercin, dass diese Korper keine bestimmte Lage im Gesteine einnchmen 

und dass sie mituntcr nicht sowohl in der Form von Reliefs, als viclmehr fast als Steinkerne erhalten sind, 

welchc nur eincn verhaltnissmassig schwachen Zusammcnhang mit dem Muttergesteine zcigen. 

1 Williamson, On some undiscribed tracks of invertebrate animals from Yoredalc Kocks,   and on some inorganic Pheno- 
mena, produced on Tidal-Shores, simulating Plant-Remains.  (Mem. Manchest. Lit. and Phil. Society,  188"/, London, p. 19.) 
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Durch meine friiheren Studien auf die Ubereinstimmung vieler Hieroglyphen rait Schneekenlaich auf- 

merksam gemacht, war es wohl natiirlich, dass ich meine Aufmerksamkeit in erster Linie diesen Gebilden 

zuvvandte, und dauerte es thatsachlich nicht langc, bis ich in der Sammlung der zoologischen Abtheilung 

unseres Museums einen Laichstock auffand, der cine ganz frappirende Ahnlichkeit mit manchen Vorkomm- 

nissen von Pennatulites und Palaeosceplron zeigte. 

Fig. 5 auf Tafel VIII stellt cine Platte von Biancone von Tolfa dar, auf welcher zvvei Exemplare von 

Pennatulites sichtbar sind. 

Bei dem einen dieser beiden Exemplare (a) sind die zweizeilig geordncten Blatter des Kolbens dem 

Beschauer zugewendet, wahrend sie bei dem anderen (b) vom Beschauer ab und gegen das Innere des 

Gesteines gewendet sind. In beiden Exemplaren sind die Blatter nach unten gerichtet. 

Exemplar b zeigt einen Stiel; Exemplar a macht den Eindruck, als ob es an der Wurzel des Kolbens 

geknickt worden ware; doch scheint es mir nicht ausgemacht, dass der wie ein Stiel daneben liegende 

Rhabdoglyphen-artige Korper thatsachlich zu dem Kolben gehort. 

Fig. 6 auf derselben Tafel stellt nun den Laichstock cines unbekanntcn Prosobranchiers dar, und die 

morphologische Ubereinstimmung desselben mit den nebenstehenden Pennatuliten ist so auffallend, dass 

sie gar nicht (ibersehen werden kann. 

Der einzige wichtigere Unterschied besteht nur darin, dass bei dem Laichstocke nur einc Rcihe schup- 

penformig iibereinanderliegender Eierkapseln existirt, wahrend die analogen Blattchen bei den abgebil- 

deten Pennatuliden zweizeilig angeordnet sind. 

Dieser Unterschied ist jedoch durchaus kein wescntlicher, da es nach Lund, wie bereits vorerwahnt, 

auch Laichstocke mit zweizeiligen Eiertaschen gibt. Bis zu einem gewissen Grade ist dieser Fall iibrigens 

bereits bei dem vorliegenden Laichstocke vorgebildet. Untersucht man namlich bei demselben sorgfaltiger 

den Stiel, so findet man, dass derselbe in seiner ganzen Lange von zweizeilig geordneten hautigen Blatt- 

chen besetzt ist, welche Blattchen nach oben zu allmalig vervvachsen und sich zu den taschenformigen 

Eierkapseln umbilden. 

In der Zeichnung sind diese Blattchen allerdings nicht sichtbar, da sic durch das Austrocknen ver- 

kriimmt und nach unten gebogen wurden, doch sieht man eine ganz ahnliche Erscheinung auch an dem 

in Fig. 3 nach einer Abbildung Esper's reproducirten Laichstocke. 

Es ist nun gevviss sehr merkwiirdig, dass der unter b abgebildete Pennatulites an den Seiten seines 

Stieles ebenfalls ganz deutlich die Ansatze zweizeilig geordneter Blattchen aufweist, und muss ich gestehen, 

dass diesc Beobachtung es war, welche mich wesentlich dazu bestimmte, an eine wirklichc und rcelle Ver- 

wandtschaft zvvischen den in Rede stehenden Fossilien cinerseits und gewissen Laichstocken anderseits 

zu glauben. 

Ich habe vorhin erwahnt, dass bei Pennatulites und Palaeosccpirou die Blattchen cles Kolbens bald 

nach oben und bald nach unten gerichtet sind. 

Wollte man diese Korper mit Pennatula oder mit anderen vcrwandten Alcyonariern vergleichen, so ware 

dies ein sehr bcdenklicher Umstand, denn bei diesen Anthozoen sind die Poiypcivtragenden Blattchen stets 

nach aufwarts gerichtet. Ganz anders verbalt sich die Sache, wenn man an einen Laichstock denkt. flier ist 

es offenbar von gar keiner wcsentlichen Bedeutung, ob die Eiertaschen sich nach oben oder nach unten 

umlegen, und es mag sich dies unter Umstanden selbst bei verschiedenen Exemplaren einer und derselben 

Art verschieden verhalten. 

Die Substanz, aus welcher die Eiertaschen und Laichstocke der Gasteropoden bestehen, ist von chitin- 

artiger Beschaffenheit und stellt mitbin einen Stoff dar, der alien chemischen Auflosungen einen ausser- 

ordentlich hartnackigen Widerstand entgegensetzt, der sich aber schlicsslich doch zersetzt, ohne einen 

kohligen Riickstand zu hinterlassen. 

Gerade diese Beschaffenheit ist aber in hohem Grade geeignet, derartige zvvischen Relief und 

Steinkern schwankende Fossilien zu erzeugen, als welche uns eben Pennatulites und Palaeosceplron 

erscheinen. 
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Aus alien diesen Griinden scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass wir in Palaeosceptron und Penna- 

tulites thatsachlich Reste von Laichstocken vor uns haben. 

Ein zweiter Korper, den ich an dieser Stelle noch besprechen mochte, ist ein sonderbares Fossil, 

welches Fischer-Ooster unter dem Namen Polycampton alpinum aus den Rhatischen Schichten der 

Fegire beschreibt', und von welchem ich auf Tafel VIII, Fig. 1, 2 eine etwas verkleinerte Reproduction gebe. 

Fischer-Ooster vergleicht den Gegenstand mit Oldliamia antiqua und stellt ihn zu den Hydrozoen. 

Es lasst sich auch gar nicht leugnen, dass die Ahnlichkeit sehr gross ist, welche dieses Fossil mit manchen 

Hydrozoen, namentlich mit Aglaophaenia, noch tnehr aber vielleicht mit manchen Gorgoniden, wie z. B. 

mit der von Agassiz beschriebenen Iridogorgia Pourtalesii2 zeigt; gleichwohl kann ich mich nicht ent- 

schliessen, dieser Auffassung beizustimmen. Es sind namlich von diesen zart gebauten Hydrozoen und 

Gorgoniden, von denen hier die Rede ist, noch gar keine fossilen Reste mit Sicherheit nachgewiesen, und 

scheint es mir itusserst unwahrscheinlich, dass solche sich in so grobem Materiale in so vollkommener 

Weise sollten erhalten haben. 

Hiezu kommt noch, dass die angezogenen Polypenstocke steif aufrecht stehende Organismen sind, 

wahrend Polycampton augenscheinlich einen bandformigen, schlaff am Boden liegenden Korper darstellt. 

Ich kann mich nicht enthalten, auch hier wieder an ein Laichband zu denken. 

Es gibt ja wirklich Prosobranchier, welche ihre Eiertaschen an langen Schniiren befestigen, die schlaff 

auf dem Boden liegen. Betrachtet man nun den unteren Theil des auf Taf. VIII, Fig. 3, dargestellten Laich- 

stockes mit semen zweizeilig geordneten Blattern, und stellt sich vor, dass derartige Blatter nicht an einer 

steifen, aufrecht stehenden Achse, sondern an einen langen, schlaffen Faden befestigt seien, so hat man 

bereits ein Polycampton mit alien seinen wesentlichen Theilen. 

Durch ein freundliches Entgegenkommen des Herrn Dr. v. Fellenberg, Directors des naturhistorischen 

Museums zu Basel, war mir die ervviinschte Gelegenheit geboten, die Fischer'schen Originalien von Poly- 

campton studiren zu konnen. Hiebei schien es mir nun, dass das von Fischer-Ooster in Fig. 1 abge- 

bildete Stuck nicht sowohl einen zweizeilig, als vielmehr einen spiralig gebauten, gewissermassen Spiro- 

phyton-artigen Korper darstellt. Es wiirde iibrigens auch dies nicht gegen meine Auffassung sprechen. 

VII. Vorkommen und Verbreitung der Fucoiden und Hieroglyphen. 

An dieser Stelle scheint es mir angezeigt, einige Worte iiber das Vorkommen und die Verbreitung der 

Fucoiden und Flieroglyphen einzuschalten, da auch diese Verhaltnisse in Betracht gezogen werden milssen, 

wenn es sich darum handelt, eine richtige Anschauung iiber die Natur und Entstehung dieser Bildungen 

zu gewinnen. 

In dieser Richtung ist nun vor alien Dingen eine wichtige Thatsache hervorzuheben, und diese besteht 

darin, dass zwischen dem Vorkommen von Fucoiden und Hieroglyphen einerseits und von Versteinerungen 

anderseits ein auffallender Antagonismus besteht. 

Ablagerungen, welche reich an Fucoiden und Hieroglyphen sind, sind in der Regel 

arm an Fossilien, und umgekehrt enthalten versteinerungsreiche Schichten nur selten 

Fucoiden und Hieroglyphen. 
Der Flysch, das classische Terrain der Fucoiden und Hieroglyphen, ist bekannt wegen seiner ausser- 

ordentlichen Armuth an Versteinerungen. 
Dieselbe Eigenthi'imlichkeit zeigt jedoch auch fast die ganze cambrische Formation, sehr viele 

Glieder des Unter-Silurs, wie die Schichten der Stiper-Stones und der Tremadoc-Schiefer in England, die 

silurischen Schiefcr Schlesiens, sowie in ganz ausgezeichneter Weise die Ablagerungen des Culm in West- 

phalen und Sachsen, welch' letztere iiberhaupt nach alien Richtungen eine ausserordentliche Ahnlichkeit 

mit dem Flysche zeigen. 

1  Ooster und Fischer-Ooster, Protozoe helvetica. I,  1869, p. 23, tab. IV, fig. 1-4. 
B Agassiz, Three Cruises of the Blake.  1888, vol. IT, p. 145. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. LXH. Bd. 55 
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Wer an der Hand der grossen Publicationen Hall's, Logan's, Rogers' u. a. die lange, reich geglie- 

derte Schichtenserie durchgeht, welche die palaozoischen Ablagerungen Nordamerikas aufweisen, wird 

iiberrascht sein, mit welcher Regelmassigkeit sich diese Erscheinung immer wiederholt. Es ist ein bestan- 

diger Wechsel von fossilarmen Schichten, reich an Fucoiden und Hieroglyphen, und von fossilreichen 

Schichten, welche keine Fucoiden Oder Hieroglyphen enthalten. 

Eine ganz ahnliche Erscheinung wic die palaozoischen Schichten Nordamerikas bietet uns in engeren 

Rahmen und in kleinerem Massstabe die Juraformation Schwabens. 

Auch hier finden wir einen machtigen, reich gegliederten Schichtencomplex, in welchem die lange 

Reihe fossilfiihrender Ablagerungen fortwahrend durch fucoidenreiche Schichten unterbrochen wird, welche 

arm an sonstigen Fossilien sind. Es gehoren hieher die fucoidenreichen Lagen im Angulatussandstein, die 

sogenannten »Seegrasschiefer« im Lias s, die Zopfplatten im braunen Jura und schliesslich die Kalke mit 

Chondrites Hechingensis an der Basis des weissen Jura. Alio diese Schichten sind ausserordentlich arm an 

Versteinerungen, dagegen sehr reich an Fucoiden und Hieroglyphen. 

Die bekannten, von Dieulafait beschriebenen Lias- und Jurakalke des siidostlichen Frankreich, 

welche in so ausserordentlicher Mtichtigkeit iiber unci uber von Taonurus scoparius erfullt sind, erwiesen 

sich als tiberaus arm an anderen Fossilien, und dasselbe ist auch mit dem Biancone und der Scaglia Italiens 

der Fall, welche durch ihrc Petrefactenarmuth bekannt sind, wahrend sie doch in vielen Schichten sehr 

viel Fucoiden fiihren. 

Ich babe vorhin erwahnt, dass der Flysch im Allgemeinen ausserordentlich arm an Fossilien ist, doch 

kommen immerhin einzelne Ausnahmen vor, und zu dicsen gehoren vor alien die bekannten Menilit- 

schiefcr der Karpathen, welche allenthalben Fischreste fiihren und mitunter auch sehr reich an solchen 

sind. 

Es ist nun gewiss sehr auffallend, dass diese Menilitschiefer im vollkommenen Gegensatz zu den son- 

stigen mergeligen und thonigen Schichten des Flysches keine Fucoiden enthalten oder doch an denselben 

sehr arm sind. 

Ebenso enthalten die dem Biancone angehorigen Fischschiefer von Tolfa keine Fucoiden oder Hiero- 

glyphen, wahrend die darunter liegenden kalkigen Bianconeschichten sehr reich daran sind. 

Dasselbe gilt von den untercretacischen Fischschiefern von Comen und lasst sich, im Grunde genom- 

men, so ziemlich von alien Fischschiefern sagen. 

Die Miocanbildungen Italiens sind bekanntlich im Allgemeinen sehr reich an Fossilien, doch gibt es 

Punkte, wie z. B. bei Porretta, wo dicselbcn ganz den Charakter von Flyschbildungen annehmen, sehr arm 

an Fossilien sind, dagegen vielerlei Hieroglyphen fiihren. 

Ein sehr merkwiirdiges, hieher gehoriges Vorkommen hat vor Kurzem Sacco aus der Landschaft 

Langhe in den nordlichen Apenninen, westlich von Novi beschrieben. ' 

Hier kommt an der Grenze von Helvetien und Tortonien in weiter Verbrcitung und miichtiger Ent- 

wicklung ein Schichtensystem vor, welches aus Sandsteinbanken mit zwischengelagerten weichen Mergeln 

besteht. 

Diese Sandsteinbanke sind nun fast uberall, wo sie auftreten, in grosser Menge mit den mannigfachsten 

Hieroglyphen bedeckt. 

Es finden sich Spirophyion-Arten, welche oft wahrhaft riesige Grosse annehmen und einen Durch- 

messer bis zu 1 m zeigen. 

Es finden sich Nemertiliten, mannigfaltige Helminthopsis- und Hel-mtnthoides-Arten, sowie nicht 

weniger als dreierlei verschiedene Palaeodictyon-F ormen, darunter das sonderbare und ganz abweichende 

Palaeodictyon tectiforme, welches aus lauter halbkreisformigen Bogen zusammengesetzt ist. 

Andere Fossilien sind jedoch in diesem Schichtencomplex ausserordentlich selten oder fehlen 
auch  ganz. 

1 Sacco, Intorno ad alcune impronti organiche dei terreni terziarii del Piemonte. (Atti Acad. diTorino.  Vol.XXI, 1885, p.927.) 
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Ein anderer hieher gehoriger Fall wurde mir durch meinen hochverehrten Freund, Herrn S. v. Bos- 

niaski, mitgetheilt. 

Bei Ancona und Sinigaglia finder, sich unter den fischfiihrenden Tripolischichten in grosser Machtig- 

keit ein eigenthiimlich weisses, kreideartiges Miocangestein, welches sich beim Schlammen als ein fast 

reiner Globigerinenschlamm ervveist und seiner Lage und Beschaffenheit nach wohl mit dem Schlier 

der nordlichen Apenninen verglichen werden muss. 

Dieser vveisse kreidige Globigerinenschlamm ist nun ausserordentlich arm an Fossilien, dagegen ist er 

an beiden vorgenannten Punkten durch und durch massenhaft von reich verzweigten Fucoiden, sowie von 

stark gelappten, mit Kandsaum versehenen Spirophyton-Formen durchzogen, welche aus einer blass- 

blauen  Mergelsubstanz bestehen. 

Wir haben daher noch im Miocan eine Bestattigung der Regel, dass dort, wo Hieroglyphen und 

Fucoiden sich in grosserer Menge finden, die anderen Versteinerungen zuriicktreten oder auch ganz ver- 

schwinden. 

Es drangt sich nun natiirlich von selbst die Frage auf, woher denn dieser auffallende Antagonismus 

zwischen Fucoiden und Hieroglyphen einerseits und sonstigen Fossilien andererseits herriihre, ein Anta- 

gonismus, der sich von den iiltesten fossilfuhrendcn Schichten, dem Cambrium an, durch alle Formationen 

bis ins Miocan verfolgen lasst, und der daher nothwendig einen bestimmten Grund haben muss. 

VVorin jedoch dieser Grund besteht, ist bisher ein vollstandiges RiithseL und muss ich often bekennen, 

dass es mir nicht gelungen ist, auch nur eine halbwegs befriedigende Erklarung fur diese sonderbare That- 

sache zu finden. 

Es ist ja ganz richtig, dass die Thiere, auf deren Thatigkeit wir die Erzeugung des grossten Theiles 

der Hieroglyphen und P\icoiden zuriickgefiihrt haben, wie Anneliden und Nacktschnecken, weiche, schalen- 

lose Thiere sind, welche sich nicht leicht in fossilem Zustande erhalten konnen, aber es ist nicht gut ein- 

zusehen, warum zu gevvissen Zeiten, auf raumlich sehr ausgedehnten Strecken hin, ausschliesslich nackte, 

schalenlose Thiere sollten gelebt haben, wenigstens ist mir aus den jetzigen Meeren ein derartiges Vor- 

kommen ganzlich unbekannt. 

In einer vor UingererZeit erschienenen Arbeit habe ich den Nachweis zu filhren versucht, dass in den 

Meeren allenthalben in grossem Masse chemische Processe wirksam sind, welche dahin abzielen, die kal- 

kigen Uberreste der Seethiere aufzulosen.l 

Die Erscheinungen der sogenannten Sculptur-Steinkerne, sowie die auffallende Thatsache, dass in 

sehr vielen fossilfuhrenden Ablagerungen ausschliesslich die schwetioslichen Calcitschalen vorkommen, 

die leichtloslichen Arragonitschalen hingegen vollkommen verschwunden sind, scheinen allerdings mit 

zwingender Kraft zu dieser Annahme zu dtiingen und legen den Gedanken nahe, dass auch der auffallende 

Mangel an Fossilien in manchen Schichten gar kein ursprunglicher, sondern nur ein secundarer 

sei, dadurch herbeigefiihrt, dass die vorhandenen Thierreste eben vollstiindig aufgelost 

wurden. 

Ich habe auf diesem Wege namentlich die grosse Fossilarmuth des Flysches zu erklaren versucht, und 

lasst es sich, wic ich glaube, auch gar nicht leugnen, dass diese .Erklarung fur diesen speciellen Fall und 

fur manche andere analoge Falle vieles fur sich hat. 
Zur Erklarung des uns hier beschaftigenden Phanomens in seiner Allgcmeinheit reicht jedoch diese 

Annahme durchaus nicht aus. 
So bleibt vor alien Dingen ganzlich unaufgeklart, in welchem ursachlichen Zusammenhange die in ten - 

sivero Wirkung auflosender chemischcr Processe mit der Bildung von Kriechspuren, Fucoiden und 

Hieroglyphen stehen sollte, und dann wurde diese Theorie doch hochstens zu der Erklarung ausreichen, 

warum in den fucoidenfiihrenden Schichten andere Fossilien fehlen, wogegen es absolut unaufgeklart bliebe, 

Fuehs, Uber die Entstchung der Aptychenkalke.   (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien,  1877.) 

55 ; 
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warum in fossilreichen Schichten so selten Fucoiden und Hieroglyphen vorkommen, und doch ist diesc 

zweite Thatsache ebenso auffallend, wie die erste. 
Es reicht also auch diese Annahme zur Erklarung der vorliegenden Erscheinung durchaus nicht aus, 

und muss ich mich fur den Augenblick begniigen, vorlauflg die Frage selbst markirt zu haben und der 

Zukunft die Losung derselben zu iiberlassen. 

Es kame nun die zweite Frage zur Erorterung, wic sich die Fucoiden und Hieroglyphen in Bezug auf 

die zeitliche Vertheilung verhielten. 

In dieser Hinsicht lasst sich im Allgemeinen nur sagen, dass ihre Verbreitung eine ziemlich univer- 

selle ist. 
Fucoiden und Hieroglyphen finden sich von der Cambrischen Formation bis ins jiingste Tertiar 

mehr minder in den marinen Ablagerungen aller Epochen; doch ist ihre Verbreitung nicht ganz gleich- 

massig. 
Das Maximum ihrer Entwicklung zeigen sie ohne Zweifel in den palaozoischen Ablagerungen, wo 

sie namentlich cinen Reichthum und eine Mannigfaltigkeit der Form en aufweisen, welche sie spater niemals 

mehr erreichen. 

Ein zweites Maximum erreichen diese Bildungen im Flysch, welcher zu ziemlich gleichen Theilen 

der Kreideformation und dem Eocan angehort. An Massenhaftigkeit des Vorkommens, sowie an der 

vorziiglichen Erhaltung namentlich der zarten und zierlichen Fucoiden ubertrifft der Flysch sogar im Allge- 

meinen noch die palaozoischen Vorkommnisse, dagegen steht er in Bezug auf die Mannigfaltigkeit der 

Formen weit hinter jenen zuriick. 

Verhaltnissmassig reich an Fucoiden und Hieroglyphen sind die Juraablagerungen Schwabens. 

In den mesozoischen Bildungen der Alpen sind es, abgesehen vom Flysch, namentlich die mergeligen 

Ablagerungen der K6ssener-Schichten, welche sich durch einen grosseren Reichthum dieser Vor- 

kommnisse auszeichnen. 

Im jiingeren Tertiar waren Hieroglyphen seit Langem in jenen Miociinbildungen Italiens bekannt, 

welche in der Flyschform ausgebildet sind, wie z. B. bei Porretta. 

In neuerer Zeit ist, wie zuvor erwahnt, von Sacco das massenhafte Vorkommen von Kriechspuren, 

Hieroglyphen und Spirophyten in den Sandsteinen der Landschaft Langhe, an der Grenze zwischen 

Helvetien und Tortonien und von S. v. Bosniaski das massenhafte Vorkommen von Fucoiden und 

Spirophyten in dem kreidigen Globigerin enm ergel von Ancona und Sinigaglia nachgewiesen worden, 

welche letzteren wahrscheinlich der Schlierformation der Apenninen angehoren. 

Gastaldi beschrieb bereits vor langerer Zeit ein riesiges Spirophyton (Zoophycos Gastaldi) aus den 

miocanen Mergein des Montferrat, welche wahrscheinlich ebenfalls dem Schlier angehoren, und ein ebenfalls 

hieher gehoriges, neues Vorkommen bin ich im Stande von der Insel Zante mitzutheilen. 

Auf der Insel Zante finden sich bei Krendi bekanntlich Miocanbildungen, welche zu oberst aus einem 

Grobkalk mit Austern und Pecten, zu unterst aus einem dichten, weissen Globigerinenmergel bestehen. In 

diesem Globigerinenmergel kommen nicht selten Pteropoden, ferner Pecten duodecimlamellatus und Phola- 

domya Canavarii vor, durch welche Vorkommnisse dieser weisse Mergel sich einerseits als cine typische 

Tiefseebildung, andererseits als ein Zeitaquivalent des apenninischen Schliers erweist. 

Diesem Globigerinenmergel eingeschaltet findet sich nun an einer Stelle, ein System durch Petroleum 

braun gefarbter Mergelschiefer, welche viele Fischreste, sowie eine Masse ricsiger Orbulinen enthalten, 

welche dem Gestein ein fast oolithisches Ansehen geben. 

In einem Stiicke derartigen Mergelschiefers, welches ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. J. Partsch 

verdanke, fand ich nun beim Spalten in grosserer Anzahl schone, reichverzweigte Fucoiden, welche aus 

einem lichtgrauen Mergel bestanden und sich so deutlich von dem dunklen Untergrund abhoben. 

Aus der marinen Molasse der Schweiz wurden schraubenartig gewundene Cylindriten, sowie mannig- 

fache Kriechfahrten beschrieben, deren eine ganz dem bekannten Netnertilites Strozzi des italienischen 

Flysches ahnelt. 
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VorKurzem warden durch Prof. Rzehak Fucoiden auch in den Miocanbildungen des Wiener Beckens, 

und zvvar im Schlier von Neudorf niichst Mautnitz bei Briinn aufgefunden. 

Dieser Schlier von Neudorf ist sovvohl durch seine Foraminiferenfauna, als auch durch das haufige 

Vorkommen von Pteropoden, kleinen Amussien, Nucula- und Leda-Arten, sowie durch Einzelkorallen als 

cine ganz typische Tiefseebildung charakterisirt. 

Die Fucoiden durchziehen den Mergel nach alien Richtungen in der Form von Faden, welche einen 

Durchmesser von beilaufig 1 mm besitzen und im Durchschnitt meist kreisrund oder doch nur wenig 

zusammengedruckt erscheinen. Sie sind vcrhaltnissmassig wenig verastelt und bestehen aus einem 

lichten, weisslichen Mergel, der sich sehr deutlich von dem dunklen Muttergestein abhebt. 

Endlich sind hier noch zu erwahnen der von Saporta aus dem Miocan von Alcoy beschriebene 

Taonurus ultimus, sowie der durch Lomnicki aus Galizien bekannt gewordene miocane Glossifuugites 

saxicava, welche beide Vorkommnisse, wie zuvor nachgewiesen, eigentlich zu Rhisocorallium gestellt 

werden mt'issen. 

Auch aus dem italienischen Pliocan sind hieher gehorige Vorkommnisse bekannt. 

So beschreibt Ponzi ' aus dem bekannten Pteropodenmergel des Vatican verzweigte Fucoiden und 

Squinabol  aus dem bekannten Pliocanmergel von Savona !  nicht nur Fucoiden,   sondern  auch   eine 

grosse Spirophyton-Form. 

Fin sehr auffalliger Umstand in der zeitlichen Verbreitung der Fucoiden und Hieroglyphen ist die 

ausserordentliche Langlebigkeit, welche die meisten ihrer Formen aufweisen, so dass es bei Geologen seit 

langem als Grundsatz gilt, dass man nach Fucoiden und Hieroglyphen das Alter eines Terrains nicht 

bestimmen konne. Das Lophoctmium aus dem thuringischen Culm und die in palaozoischen Schichten weit- 

verbreitete Gattung Phyllochorda linden sich in ganz identen Formen auch im cretacischen und eocanen 

Flysch, das Spirophyton Cauda galli aus dem amerikanischen Devon lasst sich von manchen Spirophyten- 

formen des Flysch absolut nicht unterscheiden, die Butotrephis des sachsischen Culm ist absolut ident mit 

den durch Nathorst hergestellten Abdriicken der Fahrten von Gouiada maculata, viele palaozoische und 

jurassische Fucoiden lasscn sich von dem bekannten Chondrites Targioni des Flysches durch gar nichts 

unterscheiden, das bekannte bienenwabenartige Palaeodyciion flndet sich im Lias gerade so wie im 

Miocan. 

Wer die Hieroglyphen und Fucoiden durchgeht, welche Hcer in seiner Flora fossilis Helvetiae aus 

dem Eocacn abbilcict, kann sich leicht iiberzeugen, dass fast Stuck fiir Stuck dieser Formen auch im cre- 

tacischen und miocanen Flysch gefunden wird. 

Seitdem nachgewiesen worden, dass ein Theil des Flysches der Kreideformation, ein anderer aber 

dem Eocan angehore, wurde von vielen Seiten der Versuch unternommen, diese beiden Abtheilungen nach 

den Fucoiden zu unterscheiden. 

Alle hierauf gerichteten Bemiihungcn haben sich aber bisher als fruchtlos erwiesen. 

So oft man in ciner gewissen Gegend derartige Unterschiede aufgefunden zu haben glaubte, so oft 

stellte es sich in der kurzester Zeit heraus, dass die aufgefundene Kegel eben nur fur die betreffende 

Gegend Giltigkeit habe, dagegen eine allgemeine Anwendung durchaus nicht zulasse. 

Formen, welche im Apennin den Kreideflysch charakterisiren sollcn, linden sich in der Schweiz und 

bei Wicn im Eocan und cbenso umgekehrt. 

Auch die Fucoiden und Hieroglyphen des Miocan und Pliocan lassen sich, einzelnc Specialitaten wie 

z. B. Palaeodiclyon tectiforme ausgenommen, von den ahnlichen Vorkommnissen alterer Formationen 

strenge genommen nicht unterscheiden. 

1 Ponzi, I fossili del monte Vaticano (Atti R. Accad. Lincci.  1876.) 
2 Squinabol, Contribuzioni etc.  Tav. , fig, 5, 6, 7. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



438 Theodor Fuchs, 

Diese, ubrigens bereits von anderer Seite hervorgehobenen Verhaltnisse, haben wesentlich dazu bei- 

getragen, den Glauben in die pflanzliche Natur der Fucoiden zu erschuttern, denn eine derartige Lang- 

lebigkeit von Organismen stande in zu schroffem Gegensatz mit alien bisher auf dem Gcbiete der Palaonto- 
logie gemachten Erfahrungen. 

Bei alledem muss jedoch bemerkt werden, dass sich in den palaozoischen Ablagerungen immerhin 

eine Anzahl von Hieroglyphenformen findet, welche auf diese Epoche beschrankt zu sein scheint und sich, 

so weit bisher bekannt, spater nicht mehr wiederholt; es sind dies namentlich die im Silur weitverbreiteten 

Gattungen Cruziana, Rusophycus, Vexillum und die merkwiirdige Culm-Gattung Bictyodora. 

Wenn die Fucoiden und Hieroglyphen auf diese Weise, mit Ausnahme einiger Formen der palao- 

zoischen Epoche, nur wenig Abhangigkeit von dem geologischen Alter der Formationen zeigen, so lasst 

sich dagegen eine gewisse Abhangigkeit von der Natur der Sedimente und iiberhaupt von der gesammten 

physiographischen Eigenthiimlichkeit der Ablagerungen nicht verkennen. 

Die giinstigsten Bedingungen fur das Vorkommen von Fucoiden und alien Arten von Hieroglyphen 

bilden Schichtcomplexe, welche aus einem vielfach wiederholtenWechsel von Sandsteinbanken mit Mergel- 

zwischenlagen bestehen. 

Der Flysch ist der Typus einer derartigen Ablagerungsform, und steht hiemit auch offenbar sein bei- 

spielloser Reichthum an F'ucoiden und Hieroglyphen in Zusammenhang. 

Die Culmablagerungen Westphalens und Thuringens, welche ebenfalls so uberaus reich an Fucoiden 

sind, zeigen genau dieselbe petrographische Zusammensetzung und ahneln, wie bereits erwahnt, habituell 

ausserordentlich dem Flysch. 
Die oberen Ludlowschichten Englands, welche wegen ihres ausserordentlichen Reichthumes an 

Fucoiden geradezu »Fucoid-beds« genannt werden, ahneln nach Murchison petrographisch ausserordent- 

lich dem italienischen Macigno, und auch sonst findet man bei fucoidenreichen Ablagerungen in der Regel 

eine gewisse habituelle Ahnlichkeit mit dem Flysch. 
Nachst dem Flysche und flyschahnlichen Bildungen sind es namentlich gewisse kalkige Ablage- 

rungen, welche, ahnlich dem Globigerinenschlamm der Tiefsee, zum grossten Theil aus kleinen Foramini- 

feren, namentlich Globigerinen, Orbulinen, Rotalideen u. s. w. zusammengesetzt sind, welche mitunter reich 

an Fucoiden erscheinen Es gehoren hieher die vorerwahnten kreideahnlichen Foraminiferenmergel von 

Sinigaglia, A neon a und Zante, die oberen Schichten der sogenannten grauen Scaglia, welche nach 

den neueren Untersuchungen Canavari's von eocanem Alter sind, es gehoren hieher ferner jene in Italien 

weit verbreiteten Bildungen der Kreideformation, welche unter dem Namen der Scaglia und des Bian cone 

bekannt sind, es gehoren hieher hochst wahrscheinlich auch jene fucoidenreichen Liaskalke, welche 

neuererZeit durch Canavari von Bolognola bei Camerino, sovvie von einigen anderen Punkten Mittel- 

italiens beschrieben vvorden sind, doch ist die Beschaffenheit dicser Kalke bisher mikroskopisch noch nicht 

untersucht worden. 
Moglicherweise waren vielleicht auch noch hieher zu zahlen die mit Nulliporites Hechingensis erftill- 

ten Kalkbanke des unteren weissen Jura Schwabens. Diese Kalkbanke zeigen zwar gegenw&rtig im 

Dilnnschliffc keine Foraminiferen, sondern besitzen eine feinkornigc mikrokrystallinische Grundmasse, 

doch ware es immerhin moglich, dass sie ursprunglich aus Foraminiferen bcstanden. 

Der vielfache, regelmassige Wechsel von dichten Kalksteinbanken mit zwischengelagerten Mergeln, 

welcher den unteren weissen Jura Schwabens auszeichnet, verleiht diesen Ablagerungen uberdies eine 

gewisse habituelle Ahnlichkeit mit dem Flysch. 
Sehr auffallend ist es, dass der deutsche Musehclkalk, in wclchem man seiner ganzen physiographi- 

schen Beschaffenheit nach einen grossen Reichthum an Fucoiden u. dgl. crwarten wiirde, an solchen Vor- 

kommnissen thatsachlich sehr arm ist. Die bekannten Rhizocorallien sind so ziemlich das einzige, was 

diese Formation an derartigen Vorkommnissen liefert, wenn man von den mannigfachen »Wulsten« des 

Wellenkalkes absieht, welche jedoch wahrscheinlich unorganischen Ursprunges sind und in das Gebiet 

der »Flusswiilste« gehoren. 
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Es konnte nur noch schliesslich die Fiage aufgeworfen werden, ob und welche Beziehungen sich 

erkennen liessen zwischen dem Vorkommen von Kriechspuren, Hieroglyphen und Fucoiden und der muth- 

masslichen bathymetrischen Stellung der Ablagerungen, in denen sie gefunden werden. 

Nach meinen bisherigen Erfahrungen lasst sich nach dieser Richtung beilauflg Folgendes sagen. 

Fasst man die im Vorhergehenden behandelten Kriechspuren, Hieroglyphen, Fucoiden etc. in ihrer 

Gesammtheit insAuge, so erscheinen dieselben an kein bestimmtes bathymetrisches Niveau gebunden und 

erscheinen hieher gehorige Vorkommnisse ziemlich gleichmassig in den ausgesprochensten Litoral- 

bildungen wie in den typischen Tiefseeablagerungen. 

Die Sandsteine von Greifenstein und Pressbaum im Wienervvakie mit ihrem Reichthum an grossen 

Nemertilitenfahrten, an Spirophyten und mannigfachen Hieroglyphen im engeren Sinne oder an Grapho- 

glypten sind hochstwahrscheinlich eine Seichtwasserbildung, und dasselbe gilt wohl auch von den Sand- 

steinen des Cambriums, von den silurischen Sandsteinen mit Cruziana und Vexilhim, von dem devonischen 

Sandstein mit Taonurtis crista galli u. s. vv. 

Andererseits sind die miocanen Globigerinenmergel von Sinigaglia und Ancona, welche sich so 

vollstandig von Spirophyten und Fucoiden erfullt zeigen, eine offenbare Tiefseebildung, und dasselbe gilt 

auch wohl von der eocanen »grauen Scaglia«, der Kreide-Scaglia, dem Biancone, den verschie- 
denen palaozoischen Schieferbildungen u. v. a. 

Zieht man jedoch die verschiedenen, hier in Rede stehenden Vorkommnisse einzeln in Betracht, so 

scheint sich allerdings in vielcn Fallen cine gewissc Abhangigkeit von bestimmten bathymetrischen Ver- 

haltnissen zu ergeben. 

So war es mir immer auffallend, dass die Hieroglyphen im engeren Sinne oder die sogenannten 

Graphoglypten, welche ich fur Abdriicke vom Schneckenlaich halte, sich fast nur in ausgesprochenen 

Seichtwasserbildungen finden und nur iiusserst selten in anderen Bildungen getroffen werden. 

Ebenso zeigen alle grossen und derben Kriechspuren, wie z. B. Nemcrtilites Strozzi, Cruciana, Ruso- 

pkycus u. d. gl. m. eine ausgesprochene Vorliebe fiir Seichtwasserbildungen, und das vielverbreitete Genus 

Rhizocorallium ist mir bisher nur aus typischen Litoralbildungen bekannt geworden. 

Ein ganz entgegengesetztes Verhalten zeigen die eigentlichen Fucoiden oder die Gattungen Chon- 

drites, Butotrephis, Phymatoderma und Verwandte, welche vorwiegend in Ablagerungen tieferen Wassers 

so wie in ausgesprochenen Tiefseebildungen getroffen werden, und ist diese Thatsache deshalb von beson- 

derer Bedeutung, weil gerade diese Fossilien die grosste aussere Ahnlichkeit mit Pflanzen zeigen. 

Dass sich dies wirklich und thatsachlich so verhalte, geht aus nachstehenden naheren Ausfiihrungen 

hervor. 

Die bereits zu wiederholtenmalen erwiihnten, mit Fucoiden erfullten Globigerinenmergel von Siniga- 

glia und Ancona, sowie der vorhin erwahnte Schlicr von Neudorf sind eine ganz ausgesprochene und 

zweifellose Tiefseebildung, und dasselbe gilt von dem miccanen Globigerinenmergel von Krendi auf 

Zante, sowie nicht minder von dem Pteropodenmergel des Vatican, dessen reiche Fauna einen ganz 

ausgesprochenen Tiefsee-Charakter zeigt. Die pliociinen Mei'gel von Savona, in denen Squinabol echte 

Fucoiden nachgewiesen hat, miissen ihrer Fauna nach ebenfalls in grosserer Tiefe zur Ablagerung gekom- 

men sein. 

Sonstige Vorkommnisse von Fucoiden in jungtertiiiren Ablagerungen sind nicht bekannt, und es ergibt 

sich mithin das Resultat, dass, in dem der Jetztzeit zunachst liegenden Zeitabschnitte, 

Fucoiden bisher ausschli esslich in ausgesprochenen Tiefseeablagerungen gefunden 

word en sind. 

Fasst man den Flysch in seiner Gesammtheit ins Auge, so lasst sich nicht daran zweifeln, dass im 

Allgemeinen die vorwiegend aus Sandstein bestehenden Schichtencomplexe in geringerer Tiefe abgelagert 

wurden als die vorwiegend aus Mergeln und hydraulischen Kalken zusammengesetzten; nun sind aber 

gerade die vorwiegend aus Mergeln und hydraulischem Kalk zusammengesetzten Schichtencomplexe jene 

Theile der Flyschformation, in vvelcher die Fucoiden das Maximum ihrer Entwicklung erreichen. wahrend 
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sie in den aus Sandsteinen zusammengesetzten Abtheilungen viel seltener sind oder auch vollstandig 
fehlen. 

Was aber hier vom Flysch gesagt worden ist, gilt in ganz gleicher Weise von alien sedimentaren 

Meeresablagerungen von der Jetztzeit bis insCambrium. Uberall sind im Grossen belrachtet die Thone und 

Mergel in grosserer Tiefe abgelagert worden als die Sandsteine und Conglomerate, uberall finden wir aber, 

dass das Auftreten der Fucoiden an die thonigen und mergeligen Ablagerungen gebunden ist. 

Ausnahmen von dieser Regel sind selten. 

Das auffallendste mir bekannte Beispiel bilclen die liasischen Angulatensandsteine, sowie gewisse 

Schichten des braunen Jura in Schwaben, welche augenscheinlich in seichtem Wasser zur Ablagerung 

kamen und die dennoch einen grossen Reichthum der zierlichsten, reichverzweigten Chondritenformen aut- 
weisen. 

Von sonstigen vereinzelten Vorkommnissen mochte ich noch an einen sehr schonen, reich verzweigten 

Chondriten aus dem Kalksteine von Kelheim erinnern, den ich im Museum von Mtinchen vorfand. Der 

Chondrit stimmt der Form nach vollkommen mit dem bekannten Chondrites affinis Heer aus dem Flysch 

iiberein. Die Verzweigungen dringen als hohle Giinge tief in das Gestein ein und sind theilweise mit einem 

grtinlichen Mergel erfi'illt. 

Ahnliche, jedoch weniger verzweigte Chondritenformen in der Gestalt holder, verzweigter Rohren 

besitzt das Miinchener Museum auch aus dem Grobkalk von Paris. 

Im Kalkschiefer des Monte Spilecco, welcher seiner Fauna nach sicher eine Seichtwasserbildung ist, 
kommen dicke, sehr unregelmassig verzweigte, mit grtinem vulcanischen Tuff gefullte Giinge vor, welche 

ebenfalls als Fucoiden beschrieben wurden. 
Aus dem wahrscheinlich eocanen Sandstein von Hadersdorf im Wienerwald, welcher sich durch 

seinen unglaublichen Reichthum an grossen Wurmfahrten, ahnlich dem Nemertilttes Strozzi, auszeichnet, 

besitzt das Naturhistorische Hofmuseum auch einen grossen Fucoiden, der aber eine ganz abweichende 

Beschaffenheit zeigt, indem er nach Art der Cylindriten an der Unterfliiche einer Sandsteinbank auftritt und 

aus dicken Sandsteincylindern besteht, die einen Durchmesser von Qmm besitzen. 

Dies waren die wichtigsten Falle, welche mir vom Vorkommen von echten Fucoiden oder Chondriten 

aus ausgesprochenen Litoralbildungen bekannt sind. Betrachtet man sie ohne Vorurtheil, so wird man, wie 

ich glaube, zugeben miissen, dass sie die vorerwahnte Regel nicht aufheben, ja man konnte sie vielleicht 

in einem gewissen Sinne sogar als Stiitzen derselben betrachten, indem aus ihnen hervorgeht, dass der 

Sandstein als Sediment an und fiir sich die Erzeugung und Erhaltung der Fucoiden keineswegs unmoglich 

macht. 

In ahnlicher Weise wie die Chondriten und Verwandte sind auch die Helminthoiden, die wir 

als Fressspuren von Gastropoden kennen gclernt haben, vorzugsweise an die Ablagerungen tieferen 

Wassers gebunden. 

Es bliebe nun von den wichtigeren, hier zu besprechenden Vorkommnissen nur noch die weitverbrei- 

tete interessante Gattung Spirophyton zu betrachten. 

Man war bisher gewohnt, diese Fossilien vorzugsweise in Sandsteinbildungen zu finden, welche den 

Charakter von Seichtwasserbildungen besassen, und kam es wohl auch daher, dass man mehrfach 

versuchte, ihre Entstehung auf rein mechanischem Wege durch Wirbelbewegungen des Wassers zu 
erklaren. 

Diese Anschauung ist jedoch entschieden unrichtig. 

In dem vorerwahnten pliocanen Mergel von Savona, sowie im Schlier des Montferrat kommen rie- 

sige Spirophyton-F ormen vor; die Globigerinenmergel von Sinigaglia und A neon a sind, wie bereits 

erwahnt, sehr reich an diesen Vorkommnissen, und dasselbe liisst sich auch von der eocanen Scaglia 

grigia, der cretacischen Scaglia und dem Biancone sagen. 

Das von Canavari in der grauen eocanen Scaglia der Umgebung von Camerino aufgefundene 
Spirophyton ist die grosste uberhaupt bekannte Form. 
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Unter solchen Umstiinden 1 asst sich die Ansicht woh 1 nichtweiter aufrecht erha 11en, 

dass die Gattung Spirophyton vorwiegend in litoralen Ablagerungen vorkomme, sie findet 

sich vielmehr nahezu ebenso haufig auch in ausgesprochenen Tiefseebildungen. 

VIII. Varia. 

Unter dieser Rubrik fasse ich zum Schluss eine Anzahl von Objecten zusammen, welche im All- 

gemeinen in die Gruppe der »problematischcn Fossilien« gehoren, sich jedoch in keiner der vorher- 

gehenden Rubriken unterbringen lassen. 

Figures de viscosite. Wcnn man bei kothigem Wetter die Spuren betrachtet, welche ein nackter Fuss 

auf dem Trottoir hinterlasst, so findet man stets in der Fussspur mehr oder minder deutliche dendritische 

aus Koth b estehende Figurcn. 

Noch bestimmter und deutlicher kann man dieselben erzeugen, wenn man Gypsbrei in eine Schiissel 

giesst, auf diesen Brei ein glattes Brett andrt'ickt und dasselbe dann rasch abhebt. Die Oberflache des 

Gypskuchens wird dann die schonsten und regelmassigsten Figurcn im Relief zeigen. 

Presst man die Flache einer Messerklinge auf ein Stuck Butter und hebt es rasch ab, so wird man auf 

der Oberflache der Butter zierliche dendritische Zeichnungen sehen. 

Noch besser kann man diese Erscheinung studiren, wenn man ctvvas von irgend einer dickeren oder 

ziiheren Fliissigkeit, wie z. B. Copirtinte, Ohlfarbe, Emailfarbe u. d. gl. zwischen zwei Glasplatten bringt, die 

Glasplatten fest gegen einander driickt und dann allmiilig wieder von einander abhebt. 

Indem man die beiden Glasplatten gegen einander presst, breitet sich die eingeschlossene Fliissigkeit 

zwischen den beiden Platten aus und erzeugt eine rundliche Scheibe mit scharfem Rande. 

Beginnt man nun die Platten von einander zu entfernen, so sieht man, wie im ganzen Umkreis der 

farbigen Scheibe die Luft von der Peripherie gegen das Innere einzudringen sich bemtiht und die Peripherie 

gewissermassen in radialer Richtung Kerben oder Einschnitte erhalt. 

In dem Masse als man mit derTrennung der beiden Platten fortfahrt, dringen die Einschnitte von alien 

Seiten rasch gegen das Innere vor, einzelne iiberfltigeln die anderen, verzweigen sich und verbreitern sich, 

und in dem Momente, in welchem man die beiden Platten vollkommen trennt, erscheinen auf beiden zier- 

lich dendritische Zeichnungen, welche lebhaft an Ammonitenloben erinnern. 

Nathorst hat bereits im Jahre 1886 in seinen »nouvelles observations* auf diese Erscheinung 

hingewiesen und auf Taf. I, Fig. 7 und 8 derartige Priiparate photographisch dargestellt. Nathorst hatte 

dieselben gevvonnen, indem er einfach die Handflache auf feuchten Thon driickte und sodann abhob. 

Wenige Jahre darauf machte Prof. Issel, ohne die vorcitirte Arbeit Nathorst's zu kennen, ebenfalls 

auf diese Erscheinung aufmerksam, gab eine sehr gelungene Abbildung davon und belegte sie mit dem 

Namen Figures des viscosite. ' 

Nathorst bildet die Erscheinung bios ab, ohne dass ich im Texte einen weiteren Bezug darauf finden 

konnte, dagegen spricht Issel die Vermuthung aus, dass der von Brongniart abgebildete Fucoides mul- 

tifidus (Hist, vegetaux foss., pi. V, fig. 9) moglicherweise eine derartige »figure de viscosite« sein 

konnte. 

Ich muss gestehen, dass ich diese Ansicht durchaus nicht theilen kann. 

Ich vermag in den angezogenen Figuren, welche algenahnliche Fossilien aus den eocanen Schiefern 

von Salcedo darstellen, gar keine nahere Ahnlichkeit mit den so charakteristischen Formcn der Visco- 

sitatsfiguren zu entdecken, und finde ich auch im Texte nirgend erwahnt, dass diese Figuren im Relief 

erhalten waren, was doch der Fall sein mtisste, wenn Issel's Ansicht richtig ware. 

Was aber diese Ansicht vollends unmoglich macht, ist Folgendes. 

1  Issel, Impressions radiculaires et figures de viscosite ayant l'apparence de fossilcs.   (Bull. Soc. beige de  Geologie etc. 
HI,   1889, p. 450, pi. XIV, fig. 2.) 

Denkschrlften der mathem.-naturw. Cl. LXII. Bd. 56 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



442 The odor Fucks, 

Bei Viscositatsfiguren konnen der Natur ihrer Entstehung nach die Aste der baumformigen Zeichnung 

niemals iiber einander liegen, sich niemals kreuzen, und gerade dies ist in den angezogenen Figuren 
des Fucoides multijidus der Fall. 

Soweit sich dies aus der Abbildung und Beschreibung beurtheilen lasst, ware ich geneigt, die vor- 

erwahnten Fossilien vielmehr fiir wirkliche Algenreste anzusehen, doch konnte man eine bestimmte Ansicht 

in dieser Richtung naturlich erst nach Untersuchung der Originalexemplare aussprechen. 

Ein baumahnlich verzweigtes Fossil, welches wir berechtigt waren als »Figure de viscosite« zu 

betrachten, miisste folgende Bedingungen erftillen: 

Die Figur miisste ausschliesslich auf die Oberflache des Gesteins beschriinkt sein, d. h. keines der 

Zweige diirfte in das Gestein eindringcn. 

Die Flache, auf der die Figur sich befmdet, miisste die obere Flache der Bank sein. 

Die Figur miisste als Relief erhalten sein. 

Der Charakter der Verzweigungen miisste mehr oder minder einem Ammoniten 1 obits entsprechen. 

Die Zweige diirften niemals, wie dies bei den Fucoiden Regel ist, gleich dick sein. Die rand- 

lichen miissten vielmehr fein sein und gegen Innen zu an Dicke zunehmen, doch geschieht es sehr hau- 

fig, dass dieses Dickwerden bis zu einem bestimmten Punkte geht, und die Zweige dann wieder abnehmen, 

so class sehr haufig der Mittelnerv (urn mich so auszudriicken) viel schwiicher ist als die Seiten- 

zweige. 
Es ist nun gewiss interessant, dass es mir gelungen ist, in der Ttibinger Sammlung ein Fossil aufzu- 

flnden, welches die vorerwahnten Charakterziige in ganz ausgezeichneter Weise vereinigt, und welches 

wir claher vollkommen berechtigt sind fiir eine wirkliche »Figure de viscosite« zu halten. 

Das fragliche Fossil fand sich auf einer grossen Platte grauen, dichten, etwas sandigen Kalksteins, 

welcher die Bezeichnung »Schubleris che Sammlung, Brauner Jura j3« trug. 

Die Oberflache dieser Platte war mit breiten, wohl ausgebildeten Ripplemarks, sovvic mit dicken, 

wulstigen Cylindriten und korperlich erhaltenen, reich verastelten Fucoiden ahnlich dem Chondrites Tar- 

gioni bedeckt. Wo die Fucoiden auf einen Cylindriten zu liegen kamen, schmiegten sie sich urn dcnsclbcn 

herum und erzeugten so eine Art Siphodendron. 

Die Cylindriten sowohl wie die Fucoiden waren korperlich erhalten und traten im Relief aus der Platte 

hervor, so dass ich anfangs glaubte, die untere Fliiche einer Bank vor mir zu haben. Eine nahere Betrach- 

tung der Ripplemarks zeigte mir jedoch mit voller Sicherheit, class es die obere Flache war, und dasselbe 

wurde auch durch die Stellung der Fucoiden bewiesen, welche wie Wurzeln in das Innere der Platte ein- 

drangen. 

Auf dieser Platte nun, und zwar auf dem Riicken einer Ripplemarke fand ich ein sehr merkwiirdiges 

algenahnliches Fossil, von dem ich auf Taf. IX, Fig. 4 eine auf photographischem Wege hergestcllte Repro- 

duction gebe, und welche in ganz ausgezeichneter Weise alle wesentlichen Eigenschaften einer »Figure 

de viscosite« in sich vereinigt. 
Die fragliche algen- oder baumformige Zeichnung kommt als Relief auf der oberen Flache einer Bank 

vor und ist ausschliesslich auf die Oberflache beschriinkt. 

Der Grundcharakter der Verzweigungen ist auffallend der eines Ammonitenlobus. 

Die Hauptrippe der Verzweigung ist verhaltnissmiissig schwach, die Seitenaste werden starker, und 

der Rand erscheint wie mit einer kleinen Fransenzone umgeben. Diese Fransenzone ist nun etwas ganz 

charakteristisches und bildet sich sehr haufig, wenn man die Flatten langsam und behutsam von einander 
trennt. 

In diesem Falle bilden sich namlich am Randc der eingeschlossenen Flussigkeit von der allseits ein- 

dringenden Luft dicht gedrangte, feine Einschnitte. Die Mchrzahl dieser Einschnitte cntwickelt sich nicht 

weiter und nur eine beschrankte Anzahl derselben dringt wcitcr gegen das Innere vor, verzweigt und ver- 

breitert sich und bildet auf diese Weise das baumformig verzweigte Geriiste, welches am Rande wie von 
einer Fransenzone umgeben erscheint. 
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Auffallend ist die habituelle Ahnlichkeit, vvelche unser Fossil, abgesehen von der Fransenzone, mit 

der von Nathorst (Nouvelles observ. Taf. F, Fig. 8) gegebenen Abbildung zeigt. 

Auf den ersten Blick erscheint unser.Fossil wie ein ovaler, ausgebreiteter Algen-Thallus; betrachtet 

man das Stiick jedoch naher, so findet man, dass die dendritische Sculptur sich noch ziemlich weit iiber 

diesen ovalen Umkreis hinaus auf den Riicken der Ripplemarke hin erstreckt, wenn auch hier bedeutend 

schwacher entwickelt. 

Es hat hier hochst wahrscheinlich ein flaches weiches Thier, etvva eine grosse Nacktschnecke oder 

eine grosse Planaric am Grunde des Meeres ausgeruht, und indem sie sich vom Grunde erhob, diese 

»Figures des viscosite« zurtickgelassen, genau so wie dies bei Nathorst die auf weichen Thon 

gepresste Hand that oder wie dies jeder nackte Fuss thut, der bei Kothwetter iiber ein Trottoir geht. 

Wurzelspuren. Unter dem fossilen Algenmaterial des Miinchener Museums fand ich auch Platten von 

Solnhofener-Schiefer, welche mit algenahnlichen Bildungen bedcckt waren, die aber in nichts anderem als 

in incrustirten recentcn Wurzelfasern bestanden (Taf. IX, Fig. 3). 

Ahnliche Vorkommnisse hat bereits Issel in seiner vorcitirten Arbeit beschrieben, doch sind dieselben 

insofern von den hier erwahnten verschieden, als bei Issel die Wurzeln nicht incrustirt waren, sondern 

eine Entfarbung der schwarzen Oberflache eines krystallinischen Schiefers bewirktcn und auf diese Weise 

eine netzformige lichte Zeichnung auf dunklem Grunde hervorbrachten. 

Netzformige Zeichnungen mit centralem Knopf. 

Fig. 22. Wer immer eine grossere Sammlung von Cassianer Versteine- 

iTingen an Ort und Stelle acquirirt hat, wird wohl von den Sammlern 

grossere und kleinere Scherben eines Mergels erhalten haben, der 

sich bei Heiligenkreuz im Abteithale findet und eine sonderbare 

Oberflachensculptur aufweist. 

Diese Sculptur besteht aus einem, aus feinen Leisten gebildeten, 

ziemlich regelmassigen Netzwerk, dessen 1—2 cm im Durchmcsser 

zeigende polygonale Maschen in ihrem Centrum einen kreisrunden, 

flach gewolbten Knopf aufweisen. (Fig. 22.) 

Die aus Leisten gebildeten polygonalen Zellen erinnern ganz an Trockenrisse en miniature; was aber 

hat der kreisrunde Knopf zu bedeuten, der sich stets im Centrum jeder Masche befindet? 

Wie in solchen Fallen alles Nachdenken in der Regel zu nichts fiihrt, und man durch einen Zufall 

auf die richtige Fahrte gefiihrt wird, so geschah es auch hier. 

In Zurich mit Prof. Heim im Gesprache iiber einen ganz anderen Gegenstand begriffen, nahm ich 

mehr spielend, als in besonderer Absicht, ein Stiick Braunkohle in die Hand, welches zufallig auf dem 

Tisch lag, und war nicht wcnig iiberrascht, als ich auf der Oberflache dieser Kohle mein lang gesuchtes 

Muster von St. Cassian erblickte. Die Oberflache der Kohle war durch Eintrocknen in polygonale Felder 

oder Saulchen zersprungen, und im Centrum eines jeden Siiulchens befand Sich eine kreisrunde, halb- 

kugelig ausgehohlte Narbe. Ein Abdruck dieser Oberflache ergab ein Muster, welches mit der vorerwahnten 

Oberflachensculptur des Heiligenkreuz-Mergels identisch war. 

Wie entsteht nun aber diese Sculptur auf der Kohle? 

Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Dr. Friih ist die erste Bedingung hiezu, dass die Kohle 

im frischen Zustande stark wasserhiiltig sei, so dass sie beim Austrocknen cine starke Contraction erleidet, 

wobei sie an der Oberflache in polygonale Felder oder Saulchen zerspringt. 

Versucht man es nun eine derartig zcrsprungene Oberflache abzuschalcn, so zwar, dass die einzelnen 

Saulchen quer durchbrechen, so erscheint auf der Bruchflache im Centrum eines jeden Saulehens die vor- 

erwahnte kreisrunde Narbe. 

Ist nun auf diese Weise auch allerdings ein, wie es scheint, morphologisch ganz genaues Analogon 

fur die vorerwahnte Sculptur gefunden, so muss man doch gestehen, dass die Frage hiemit eigentlich noch 
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nicht vollstandig gelost erscheint. Es lasst sich namlicb nicht recht begreifen, auf welche Weise ein der- 

artig ziemlich complicirter Vorgang in der Natur sollte stattgefunden haben, urn die Entstehung einer der- 
artigen Sculptur zu bewirken. 

Hier konnen nur weitere Beobachtungen Licht bringen, und ware es vor alien Dingen wichtig, die in 

Rede stehende Mergelschichte in situ im anstehenden Gestein untersuchen zu konnen, urn zu erfahren, wic 

dieselbe sich zu den benachbarten Schichten verha.lt. 

Regentropfenplatte. In den Thalassitensandsteinen dcs unteren Lias von Schvvaben flndet sich eine 

bestimmte Bank, welche auf der Oberflache dichtgedrangt mit tiefen maandrinischen Gruben bedeckt ist, 

und die man mit dem Namen »Regentropfenplatte« zu bezeichnen pflegt. 

Die Flache, auf der sich diese Gruben finden, ist, wie ich mich tiberzeugen konnte, die obere. 

Der Ursprung dieser maandrinischen Gruben ist bisher ganzlich unaufgeklart. 
Ich vermag fur den Augenblick auch keine Erklarung dafiir zu geben, mochte aber auf eine Erschei- 

nung hinweisen, welche mir mit der vorstehenden eine grosse Analogic zu haben scheint. 

Es ist in Oberosterreich, Bayern und der Schweiz seit lange bekannt, dass Kalkgeschiebe, welche in 

den dortigen Seen liegen, sehr haufig, an ihrcr vom Wasser bespiilten Oberflache, ganz von tiefen maander- 

formigen Gruben bedeckt sind. Diese Gruben scheinen sich ziemlich rasch zu bilden und sind offenbar eine 

Art von Corrosion, bei welcber gewisse Algen mitzuwirken scheinen. 

Ganz ahnliche Gruben habe ich mitunter auch auf der Oberflache von Wiener-Sandsteingeschieben 

aus unseren marinen Miocanablagerungen beobachtct. 

Alle diese Grubenbildungen haben nun die allergrosste Ahnlichkeit mit den maanderformigen Gruben 

der vorerwahnten Regentropfenplatte, und glaube ich daher, dass dieselben insgesammt auf ahnlicheWeise 

entstanden sind (S. Taf. IX, Fig. 5, 6). 

Stylolithen. Auf einem Handstiick weissen Jurakalkes im palaontologischen Museum Tubingens fand 

ich zwei Stylolithenbander, welche sich unter rechtem Winkel krcuzten. 

Durch dieses Stuck schien mir unwiderleglich bewiesen zu sein: 

dass die Stylolithen durchaus keine Erscheinung der Schichtflachen seien; 

dass sie sich in bereits festem Gestein bildeten und keineswegs, wie man bisher annahm, im noch 

weichen Sediment entstanden; 

dass sie im ihrer ersten Anlage Spriinge waren. 

Nach Wien zuriickgekehrt wurde ich durch Dr. Wanner auf die Erscheinung aufmerksam gemacht, 

welche Rothpletz unter der Bezeichnung »Drucksuturen», beschrieb und gelangte zu der Uberzeugung, 

dass Drucksuturen und Stylolithen ihrem Wesen nach idcntische Bildungen seien. 

Nachdem ich diesen Gegenstand jedoch in einer eigenen Arbeit ausiuhrlicher behandelt habe,' kann 

ich mich an dieser Stelle mit diesen kurzen Andeutungen begniigen. 

IX. Wirkliche Algen. 

Mein Bericht wurde vvohl unvollstandig sein, wollte ich zum Schlussc nicht noch erwahnen, dass ich 

unter der grossen Masse von Fseudoalgen in den verschiedenen Sammlungen auch unzweifelhafte wirk- 
liche Algen fand. 

So fand ich in Bologna sowohl wie in Florenz Fossilien, vvclchc, sovvohl in Bezug auf ihre Erhaltung 

als auch im Gesamrnthabitus, ganz mit der von mir beschriebenen Halimaeda iibereinstimmten, nur waren 

die einzelnen Glieder nicht keilformig, sondern oval. 

In der Sammlung Bosn iaski's sah ich einige sehr schone Stiickc von Algen aus den Tripoli von 

Gabbro. Dieselben zeigten einen feinen, dichotomisch verzweigten Thallus und bestanden aus kohliger 

Substanz. Die Ihallustaden waren zuweilcn unregelmassig durcheinander gemengt, mitunter mehrfach 
eeknickt. 

1 Sitzungsber. Wiener Akad. vol.  CHI.  1894. 
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In Miinchen fand ich unter einer Menge von Dubiosen ebcnfalls einige unzweifelbafte Algenreste. 

Einen solchen, aus Solnhofen stammend, bilde ich Taf. Ill, Fig. 4 ab. Es ist ein dichter, kugelformiger 

Rasen, aus scheinbar cjdindrischen Faden gebildet, vvelche kurze Seiteniiste tragen. Die Erhaltung ist die- 

jenige eines Demi-Reliefs. An der Basis ist der Rasen knolligangeschwollen, gegen die Peripherie zu flacher. 

Die einzelnen Faden erscheinen unregelmassig durcheinander gewirrt. Nach einer freundlichen Mittheilung 

meines verehrten Collegen Custos v. Beck konntc die Alge in die Gattung Sphaerocoecus, Mesoglaea oder 

Dictyota gehoren. 

Eine zweite, aus Solnhofen stammende und ebenfalls im Halbrelief erhaltene Alge zeigte einen aus 

schlanken, steifen, geradlinigen, in ziemlich weiten Abstanden vviederholt dichotomisch getheilten Asten 

bestehenden Thallus. 
Eine weitere Alge stammte aus den cenomanen pflanzenfuhrenden Mergeln Sachsens. Dieselbe war 

als Abdruck erhaiten und zeigte einen breiten, vviederholt gabelig getheilten Thallus mit deutlicher Mittel- 

rippe, ganz ahnlich unserem gemeinen Fusus vesiculosas. 

Schliesslich fanden sich noch wirkliche Reste von Meercsgewachsen aus dem bekannten, grauen 

Mollassemergel von der Wcrnleitbrticke bei Siegsdorf. Dieselben waren als kohlige Reste erhaiten und 

liessen sich auf zwei Formen zuruckfiihren. 

Die eine derselben zeigte lange, unverzvveigte, grasartige Blatter und stellte wahrscheinlich keine 

eigentliche Alge, sondern eine Posidonia vor. 

Die zweite (Taf. Ill, Fig. 5) bestand aus schmalcn, bandformigen, wiederholt regelmassig gabelig 

getheilten und wellenformig gebogenen Asten und liess sich nach einer freundlichen Mittheilung Custos 

v. Beck's mit den Gattungen Chondrus oder Gigartina vergleichen. 

Hiemit ist aber auch Alles erschopft, was ich auf meiner ganzen Reise von wirklichen fossilen 

y\lgen sah. 

In alien diesen Fallen lies sich die Pflanzennatur des P'ossils auf den ersten Blicke erkennen und war 

der Unterschied von den Pseudoalgen ein ganz auffallender. 

Naclis ch rift. Die fur die Herstellung beifolgcnder Tafeln erforderlichen photographischen Aufnahmen 

vvurden ausnahmslos durch Herrn Dr. Fr. Wahner angefertigt, der mir auch sonst bei der Herstellung der 

Tafeln vielfach hilfrcich an die Hand ging, wofiir ich demselben hier meinen besten Dank ausspreche. 
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ERKLARUNG DER TAFELN. 

TAFEL  I. 

Fliesswiilste auf der Unterseite von Sandstein- und Kalkbanken. 

Fig. 1. Flysch von Kritzendorf bei Wien. (Eociin?) 

» 2. Flysch von St. Andra bei Wien. (Kocan?)    - 

» 3. Flysch von Pressbaum bei Wien. (Eociin?) 

» 4. Flysch von Monte Ripaldi bei Florenz. (Kreide.) 

» 5. Wellenkalk von Dettingen. 

» 6. Parallele Wiilste, ahnlich der GattungLamina-rites und Panescorsaea Sap., aus dem Flysch vonRignano bei Florenz. (Kreide.) 

» 7. Flysch von Kritzendorf bei Wien. (Eociin?) 

NB.  Das Original zu Fig. 5   aus der geologischen Universitatssammlung von Tubingen,  die iibrigen  alle aus der geologi- 

schen Sammlung dcs Naturhistorischen Hofmuseums. 

TAFEL  II. 

Fig.    1—6.   Verschiedene  wulstformige Bildungen,   entstanden   auf dcr  Unterseite  von Gyps-   und  Cementmassen,   welchc   iiber 

wcichen Thon odcr Sand flossen. (Fliesswiilste.) 

NB. Die Originalien in dcr geologischen Abtheilung des naturhistorischen Hofmuseums. 

TAFEL III, 

Fig.    1.    Eophytonartigc Sculptur, Ricsel.spurcn und Wurmgiinge auf dcr Unterseite eines  Flyschsandsteines von Lang-Enzersdorf 

bei Wien. (Kreide.) 

»    2.    Fiihrte auf der Unterseite einer Sandsteinplatte aus dem eociinen Flysch von Hadersdorf bei Wien. (Abguss der urspriing- 

lichen Fiihrte.) 

>    3.    Fiihrte auf der Oberseite einer Sandsteinbank ebendaher. (Urspriingliche Fiihrte.) 

»    4.    Algenrasen  aus   dem Solnhofener  Schiefer,   ahnlich   Sphaerococcus, Mcsoglaea,   oder Diclyola.  (Chondrites  lumbricarius 

Miinster.  Beitrag zur Pctrefactenkundc, VI, 1843, S. 79, Taf. IF   1.) 

»    5.    Algen, ahnlich Chondrus oder Gigarlina,   mit crhaltencr  kohliger Substanz aus dcr miocanen Molasse an  der Wernleit- 

briickc bei Siegsdorf. 

NB. Die Originalien zu Fig. 4 und 5 aus dem Paliiontologischen Museum in Miinchen, die iibrigen in der geologischen Samm- 

lung des Naturhistorischen Hofmuseums. 

TAFEL IV. 

Fig. 1. Fucoidenformiger Cylindrites aus dem eociinen Flyschsandstein von Hadersdorf bei Wien- Unterseite der Bank. 

» 2. Cylindrites funatis Massah, aus dem  eociinen Kalkschiefcr von Monte Spilccco bei Verona. 

» 3. Rhabdoglyphen aus  dem Flysch  von i'ellcgarto  bei Florcnz.  (Nach   einer Skizzc  gczcichnct.) 

» 4. Belorhaphe, aus dem Flysch der Umgebung von Wien. 

NB.  Original zu Fig. 4 in der geologischen Sammlung dcr Wiener Technischen Hochschule,  zu Fig. 3 in dcr Sammlung Bos- 
niaski. Die iibrigen Originate in der geologischen Sammlung des Naturhistorischen Hofmuseums. 
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TAFEL V. 

Fig. 1, 2, 4, 5, G.    Verschiedene Formen von Dssmogmpton aus dem Flysch von Mugnonc, nachst Rignano bei Florenz. 

» 3.   Hercorhaphe, ebendaher, 

» 7.    Palacomaeandron elegans Peruzzi, (Copie nach Peruz zi.) 

» 7rt. Dasselbc vergrossert. (Copie nach Peru zzi.) 

» 8.    Laioh von Bolts Drummondi Thomps. (Copie nach Alder und Hancock.) 

NB.  Originalien zu Fig. 1—6 in der Sammlung Bosniaski. 

TAFEL  VI. 

Fig. 1. PUurodictyon und Cosmorhaphe aus dem eocanen Sandstein des Troppberges nachst Gablitz bei Wien. (Unterseite.) 

» 2. Laioh von Antiopa crislala Delle Chiaje. (Copie nach Alder und Hancock.) 

» 3. Spirorhaphe aus dem eocanen Flyschsandstein des Troppberges nachst Gablitz bei Wien. (Unterseite.) 

» 4. Laichschnur von Doris depressa Alder und Hancock. (Copie nach Alder und Hancock.) 

» 5. Cosmorhaphe, vielfach unlerbrochen. 

» 6. Ccratophycus. 

> 7. Laichschnur von Goniodoris nodosa Mont. 

»    8.    Laichschnur von Doris aspera Alder und Hancock. 

> 9.    Laichschnur von Hermaea bifida Mont. (Fig. 7 — 9 Copien nach Alder und Hancock.) 

NB. Originalien zu den Figurcn 1, 3, 5, 6 in der geologischen Sammlung des Naturhistorischen Hofmuseums. 

TAFEL VII. 

Fig, 1.    Glossifungiles saxicava Lomn. (Rhizocorallium) aus der  oberen  Kreide von Rukow bei Pomorzany  in Galizien. (Seiten- 
ansicht.) 

» 2.    Ebendasselbc, ebendaher im Querschnitt. 

> 3.    Rhizocorallium jenense Zenker, aus dem unteren Muschelkalk von Jena. 

» 4 und 7.   Rhizocorallium aus den Kossenerschichten des Sonnwendgebietes.  (Seitenansichten.) 

» 5.    Uasselbe. Sagittaler Durchschnitt. 

» 6.    Dasselbe. Basaler Querschnitt. 

» 8.    Nemapodia lenuissima Emmons, aus dem Taconie-System Nordamerikas. (Copie nach Emmons, Taconic-System.) 

» 9.    Frassspur von Umax agreslis. (Copie nach S qui nabob) 

NB. Original zu Fig. 1 und 2 im palaontologischen Museum der Wiener Universitiit,  zu Fig. 3 in der geologischen Univer- 
sitatssammlung von Tubingen,  zu Fig. 4, 5, 0, 7 in der geologischen Sammlung des Natuhistorischen Hofmuseums. 

TAFEL  VIII. 

Fig. 1   und 2. Polycamplon alpinum Fischer-Ooster,   aus den rhiitischen Schichten der Fegire. (Copie nach Fisoher-0oster. 
Zoophicus-Schichteii.) 

» 3.     Tubularia sphaeroidca Esper. Laichstock eines unbekanntcn Prosobranchiers. (Copie nach Esper,  Pflanzenthiere.) 

» 4.    Couoslichus ornalus Lcsqu. aus der Kohlcnformation Pennsylvaniens. (Copie nach Lesquereux.) 

» 5.    Pennatulilcs aus dem Bianconc von Tolfa. 

» 0.    Laichstock eines unbekannten Prosobranchiers. 

> 7.    Gyrophillites aus dem Kreideflysch von Bergheim bei Salzburg. 

» 8,    Querschnitt durch  cinen solchen, schwach vergrossert. 

NB. Original zu Fig. 5 aus der Sammlung Bosniaski, zu Fig. 7 und 8  in der geologischen Sammlung des Naturhistorischen 
Hofmuseums. 
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TAFEL IX. 

Fig. 1.    Caulerpa arcuata Schimper {rhymatoderma) aus dem Flysch von Rignano bci Florenz. (Kreide) 

» 1 a. Parthie dersclben vergrossert. 

» 2.    Phymatoderma - artiges   Fossil aus clem Miinchener Palaontologischen Museum. (Arlhrophycus Harlani Go pp.?) 

» 3.    Algenahnliche, recente, incrustirte Wurzelgeflechte auf einer Kalkplatte von Solnhofen. 

» 4.    Algenahnliche   »Figurc   de  viscosite«   (Issel)   auf einer  mit Ripplemarks  bedeckten Platte   aus   dcm Brauncn Jura   dcr 

Umgebung von Tubingen. (Oberseite.) 

» 5.    Sogenannte »Tropfenplatte«  aus dem Lias a von Pfahlbronn. (Oberseite.) 

» 6.    Hippurit mit maandroiden Corrosionsfurchen aus dem Wolfgang-See. 

NB. Original   zu Fig. 1 und 6 im Naturhistorischen Hofmuseum,   zu Fig. 2 und 3 im Palaontologischen Museum im Mi'inchen, 

zu Fig. 4 und 5 in der geologischcn Sammlung der Universitat Tubingen. 
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